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Neuerungen an Stangenschrammaschinen.
V on  B etriebsfiihrer L. O i b b e l s ,  D inslak en -L oh b erg .

Die Zeche Lohbergbaut die Flóze der Gasflammkohlen- 
gruppe, dereń feste Kohle bekanntlich dieHereingewinnung 

stark erschwert. Man mu (i deshalb hier noch mehr ais 
sonst auf die Ausnutzung der natiirlichen Hilfsmittel, der 

Schlechten und des Gebirgsdruckes, bedacht sein. Dies 
geschieht dadurch, dafi man den Abbaustofi in den all
gemeinen Verlauf der Lósen legt und dafi man in dieser 
Front mehrere hohe Schiittelrutschenstreben iibereinander 

anordnet, so dafi der GesamtabbaustoB manchmal 400 bis 
500 m flachę Hóhe erhalt. Aber auch dann IaBt sich in 
der Regel ohne die Anwendung von SchieBarbeit oder 

Schrammaschinen oder von beiden zusammen keine be- 
friedigende Leistung erzielen. Zur Leistungssteigerung 
haben auf der Zeche Lohberg besonders die Stangenschram

maschinen beigetragen, von denen gegenwartig 13 in Ge- 
brauch stehen. Man unterscheidet dort drei Verwendungs- 

arten, und zwar im Abbau, beim Streckenvortrieb und im 
Uberhauen, fiir welche die Schrammaschinen durch ver- 

schiedene vom Verfasser angegebene und in der Zechen- 
werkstatt ausgefiihrte bemerkenswerte Anderungen und 

Erganzungen besonders befahigt worden sind.
•

V e r w e n d u n g  im Abbau.

Die Stangenschrammaschine wird hauptsachlich in 

den weniger machtigen Flózen beim Abbau in langen 
Schiittelrutschenstreben benutzt. Hierbei schwenkt man die 

Schramstange in der Regel iiber der Ladestrecke in die 
Kohle ein, so dafi sie ungefahr rechtwinklig zur Langs- 
achse der Maschine steht. Darauf zieht sich die Schram- 

maschine am Drahtseil, das etwa um seine halbe Lange 
hóher in der Strebe um eine an einer Spannsaule oder 

einem Stempel befestigte Rolle und von hier aus wieder 
zur Maschine gefiihrt ist, am Kohlenstofi zwangsweise 

gehalten, nach oben und unterschramt auf diese Weise 
.den StoB in Schramstangenlange. Der Vorschub wird 

je nach der Hartę der Kohle durch Einschaltung einer 
entsprechenden Zahnezahl am Vorschubrade geregelt. Bei 

der gewóhnlichen Anordnung erfolgt er jedoch immer 
ruckweise, was die Maschine ungleichmaBig und auch un- 

nótig stark belastet und ihren Verschleifi fórdert. Diesem 

Obelstande ist, wie Abb. 1 zeigt, dadurch abgeholfen 
worden, dafi man ahnlich wie oberhalb, so auch unterhalb 
des Vorschubrades eine Kurbelstange mit Vorschubklinke 

angebracht hat; die untere Klinke greift nunmehr ein, so- 

bald die obere ausklinkt, so dafi der friiher z. B. 4 Zahne 
umfassende Vorschub sich in derselben Zeit auf 2X2 Zahne 

verteilt. lnfolgedessen riickt die Maschine ruhiger vor und 
erfahrt eine gleichmafiigere Beanspruchung.

Hat die Schrammaschine das Flóz bis zur obern Strecke 
unterschramt, so wird entweder nach Wegfórderung der 
Kohle die Schramarbeit in entgegengesetzter Richtung, 
also von oben nach unten, fortgesetzt oder die Maschine 

leerlaufend abwartsgefahren und unten mit einem neuen

Schram begonnen. Das erste Verfahren hat den Nachteil, 
daB man entweder die Maschine um 180° schwenken 
muB, was sich des Platzmangels wegen meistens schlecht 
durchfiihren lafit, oder dafi der Maschinenfiihrer und die 
Maschine bei dereń Belassung in derselben Stellung durch 
das Hereinbrechen der unterschramten Lagen und durch 

Steinfall aus dem Hangenden gefahrdet sind. Aufierdem 
wird die Arbeit beim Abwartsschramen durch das sich vor 
die Schramstange legende Schramklein erschwert. Nach 
Ansicht des Verfassers verdient der Wiederbeginn des 
Schramens am untern Strebende unbedingt den Vorzug, 
zumal, da die sonst sehr langwierige Abwartsfahrt der un- 
belasteten Maschine durch die beschriebene Verbesserung 

erheblich verkiirzt wird. Man kann jetzt den grófiten 
Vorschub, in der Regel fiinf Zahne, oben und unten am 
Vorschubrade einschalten, also mit der doppelten Ge- 
schwindigkeit fahren. Wahlt man noch statt des doppelten 

Seilzuges den einfachen, so ist die Geschwindigkeit bei 
der Abwartsfahrt der Maschine mindestens viermal gróBer 
ais die hóchste Schramgeschwindigkeit.

Zur Fuhrung der Maschine am Kohlenstofi entlang 
dienen in der Hauptsache die untergeschraubten Gleit- 
kufen. Diese geniigen jedoch allein nicht, um die Maschine 
an der Stempelreihe entlang und damit auch am Kohlen- 

stofi in der gewiinschten Schramtiefe zu halten; die Ma
schine wird vielmehr am Schramstangenende, sobald dieses 
den untern Ausbaustempel verlassen hat, ausweichen, so 
daB sich der ganze seitliche Druck auf den nachstfolgenden 

Stempel legt. Je naher die Maschine an diesen heranriickt, 
desto mehr wird sich wieder die richtige Schramtiefe er
geben. Der beschriebene Schramweg ist in diesem Falle 
unregelmaBig schlangenfórmig. Um das Abweichen vom 

Kohlenstofi zu verhindern und den Druck gleichzeitig auf 
mehrere Stempel zu verteilen, benutzt man yielfach Spur-
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die Briicke b mit dem Lager c zur Aufnahme der ais 
Festpunkt dienenden Spannsaule d. Unter den ublichen 

Gleitkufen aus Winkeleisen werden' die kahnfórmig ge- 
bogenen Kufen e befestigt, die auch ein seitliches Gleiten 
leicht zulassen. Den schwenkbaren Kopf der Maschine 
halten die beiden Stangen /  an jeder Seite so fest, daB 
die Schramstange in der Richtung der Maschinenlangs- 

achse steht. Die Arbeitsweise ist folgende: In der Mitte 
der beiden aufzufahrenden Strecken wird die ais Drehpunkt 
dienende Spannsaule d zwischen Hangendem und Lie- 

gendem befestigt und die Maschine durch das Lager so 
damit verbunden, daB sie entweder auf der untern oder

A bb, 4. A r b e itsw e ise  
der S ch ram m asch ine b eim  S treckenvortrieb .

Seite in Versatz setzt, laBt sich das beim Streckenvortrieb 

bewahrte Verfahren ebenfalls mit Vorteil anwenden. Die 
Arbeitsweise im Uberhauen weicht von der beschriebenen 
insofem ab, ais hauptsachlich bei festliegender Maschine 

mit dereń Getriebe nur die Schramstange betatigt und 
durch Drehung des dazu vorgesehenen Schrteckengetriebes 

geschwenkt wird. Man kann hierbei wieder zwei Ver- 

wendungsarten untersćheiden.
Nach dem ersten Verfahren (s. die Abb. 5-8) wird das 

Aufhauen in einer der Lange der Schramstange ent- 

sprechenden Breite aufgefahren, die Kohle also im Halb- 
kreis unterschramt. Dicht am OrtstoB bohrt man in der

latten oder Gleisschienen, die man der Stempelreihe ent- 
Iang auf das Liegende legt und immer wieder vorzieht. 

Eine bessere Einrichtung fur diesen Zweck stellt das auf 
der Zeche Lohberg eingefuhrte, ais Verlangerung an den 
Gleitkufen angeschraubte Gleiteisen dar (s. Abb. 2). Es

auf der obern Strecke mit der Schramarbeit beginnen kann. 
Das Seil verlauft unter der Maschine her zwischen den 

beiden Rollen a hindurch zu den in der Schramrichtung 
aufgestellten Fiihrungssaulen g, die gleichzeitig die Achsen 
der iibereinanderliegenden beiden Rollen h bilden, und 

weiter um die an der Zugsaule i angebrachte Rolle, von 

wo es auf demsełben Wege zur Maschine zuriickgefiihrt 
und in gewohnter Weise an der Kufę befestigt wird. Bei 
der Inbetriebsetzung wickelt sich das Seil auf der Seil- 
trommel auf, und die Maschine schwenkt auf einem Halb- 
kreise in der Schramrichtung seitwarts. Die Fiihrungssaulen 
werden nacheinander ohne Unterbrechung der Schram

arbeit gelóst und fortgenommen, sobald die Maschine in 
ihre Nahe gelangt ist. Nach der Hereingewinnung und 

Wegfullung der Kohle schiebt man die Schrammaschine 
und ihren Drehpunkt um Schramstangenlange in der Streich- 

richtung des Flózes vor, worauf das Schramen nach Wieder- 
aufstellung der Saulen in entgegengesetzter Richtung vor- 
genommen werden kann. Bei Flózen von geringer 

Machtigkeit empfiehlt es sich, der Abbaufórderung wegen 
mit der Schramarbeit immer wieder an der untern Strecke 
zu beginnen; in diesem Falle muB man die Maschine 

jedesmal leer herunterfahren.
In der vorstehend beschriebenen Anordnung ais so- 

genannte »Kohlenmahmaschine« ist die Stangenschram- 

maschine zuletzt beim Auffahren einer 3 km langen Grund- 
strecke mit 8 m hoher liegender Parallelstrecke in dem 
durchschnittlich 0,75 m machtigen und mit ungefahr 7° 

einfallenden Flóz 4 verwendet worden. Bei einem Quer- 

schnitt der untern Strecke von 6 und der obern von 4 qm 
und einer Belegung mit je zehn Mann in vier Schichten 
hat man monatliche Leistungen bis zu 137 m erzielt.

V e r w e n d u n g  im Ó be rh auen .

Beim Auffahren von Breitaufhauen, in dereń Mitte man 

einen Bremsberg nachreifit und gleichzeitig nach jeder

A bb. 3 . A u sg e sta ltu n g

A bb. 2. G le ite ise n b e fe stig u n g .

besteht zweckmaBig aus einem L-Eisenstiick, das am 
untern Ende ahnlich wie die Gleitkufen gebogen ist und 

durch eine zum Schramkopf verlaufende Strebe gehalten 
wird. Da es etwas langer ist ais der Stempelabstand im 

Einfallen, wird der von der Schramstange ausgeiibte seit- 

liche Druck stets von zwei Stempeln aufgenommen. Bei 
sehr schlechtem Liegenden bringt man ein ahnliches Gleit
eisen hoher an der Maschine an, so daB der seitliche 
Druck naher am Hangenden auf die Stempel wirkt und sie 
daher weniger leicht wegdriickt.

V e r w e n d u n g  be im  S t reckenvor t r ieb .

Besonders gute Dienste leistet hier die Stangenschram- 
maschine beim Auffahren von Strecken mit zur Bewette- 

rung dienendem Parallelbetrieb. Zu diesem Zweck wird 
sie derart umgeandert, daB sie sich in ihrer ganzen Lange 

an einer Saule schwenken laBt (s. die Abb. 3 und 4). Vorn 
am Schramkopf bringt man die beiden Rollen a an und 

am hintern Ende der Maschine, hinter der Seiltrommel,
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A bb. 5. A bb. 6. A bb . 7, .. A bb. 8.
E rste A r b e itsw e ise  der Schram m asch ine beim  A uffahren  von  U berhauen .

Achse des Aufhauens in das Hangende oder Liegende ein 
Loch von etwa 0,25 m Tiefe und 0,04 m Durchmesser und 

steckt einen Rundeisendorn hinein, an dem das Schramseil 
zuverlassig befestigt wird. Mit seiner Hilfe laBt sich dann 

die Schrammaschine bis dicht an den OrtstoB heranziehen 
und die ganze Lange der Schramstange voll ausnutzen, 
was bei Verwendung von Spannsaulen zum Hochziehen 
der Maschine nicht in demselben MaBe moglich ist. Bei 
dem Vorziehen wird, da die Schramstange rechtwinklig zur 

Langsachse der Maschine steht und der OrtstoB einen Halb- 
kreis bildet, zunachst die in Abb. 6 gestrichelte Ecke unter
schramt und sodann unter Schwenken der Schramstange 
um 180° die in Abb. 7 gekennzeichnete Schramflache 

hergestellt. Da das Seil straff angezogen bleibt, braucht 
man zur Vermeidung des Abriickens der Maschine vom 

ArbeitsstoB keine weitere Vorrichtung, wenn man den 
Ausbau so anordnet, daB die Stempelreihe auf jeder Seite 
der Maschine ein seitliches Ausweichen verhindert. Setzt 
man das Abschramen an der entgegengesetzten Seite fort, 

so wird hier zunachst die in Abb. 9 angedeutete linkę Ecke 
in Angriff genommen. Liegt aber, was der Fórderung 

wegen am zweckmaBigsten ist, die Rutsche nicht in der 
Mitte des Aufhauens, oder befindet sie sich gar an einem 
StoB, so empfiehlt es sich, mit der Schramstange eine 
Leerfahrt zu machen und mit dem Schramen stets an der 

Rutschenseite zu beginnen. Die entgegengesetzte Ecke laBt 
sich dann leicht durch Zuriickziehen der Maschine vom 

OrtstoB fortnehmen, was fiir die Fórderung besonders in 
weniger machtigen Flózen von Vorteil ist, weil die Arbeiter 

ungehindert von der Schrammaschine die 
Schusse bohren und nach ihrem Abtun die 

Kohle wegschaufeln kónnen. Zudem wird auch 
die Schrammaschine durch das Schiefien weniger 

leicht beschadigt. Das Zuriickziehen selbst wird 
wiederum durch Verwendung des Eisendornes 
erleichtert, Man braucht diesen namlich nur 
oben zu lósen und unten in ein friiher benutztes 

Bohrloch zu stecken und dann dieMaschine in 
Gang zu setzen.

Die zweite Art des Vorgehens beim Auf
hauen erlautern die Abb. 9— 12. Hierbei wird die 
Schramstange unter einem durcH ihre Lange und 
die gewiinschte Breite des Aufhauens bestimmten 
Winkel zur Langsachse der Maschine gestellt 

und diese in der angegebenen Weise hochge-

zogen. Man unterschramt also 
zunachst die in Abb. 10 ge
strichelte Flachę. Sobald die 
Maschine vor den OrtstoB ge- 

riickt ist, wird der Vorschub- 
haspel stillgesetzt und durch 
Schwenken der Schramstange 

der mittlere Teil des Schrams 

fertiggestellt(s. Abb. 11). SchlieB- 
lich unterschramt mail durch 
Zuriickziehen der Maschine die 

in Abb. 12 bezeichnete linkę 
Restfache,

In dem 0,75 m machtigen 

Fióz4 wird zurzeitein Aufhauen 
mit einer 32-PS-Maschine der 

Firma Eickhoff in Bochum hergestellt. Die eigens fiir 

diese Arbeit bestellte Schramstange ergibt, im Halbkreis ge- 
schwenkt, bei 1,80 m Lange eine Breite des Aufhauens von
4.80 m. Das sehr miihsame Schwenken der Schramstange 
von Hand, das dem Arbeiter besonders in dunnen Flózen 
die Bedienung der Maschine verleidet, ist auf der Zeche 

Lohberg durch einen maschinenmaBigen Antrieb ersetzt 

worden. Man hat dem vorhandenen Schneckengetriebe 
noch ein Schneckenvorgelege zugefugt und die Enden der 

Welle mit abschraubbaren Einsteckenden fiir den AnschluB 
einer diesem Zweck dienstbar gemachten gewóhnlichen 
Kohlendrehbohrmaschine versehen, die durch einen Bugel 
aus Bandeisen an der Schrammaschine festgehalten wird. 

Bei dieser Einrichtung, die der am Fahrventil angestellte 
Arbeiter bedienen kann, ist die Beanspruchung der Schram
maschine sehr gleichmaBig; HeiBlaufen oder sogar Ver- 
brennung der Kurbellager, wie sie beim Betatigen der 

Schneckengetriebe von Hand dadurch hervorgerufen 
werden, daB der Arbeiter die muhsame Drehung durch 
schnellern Lauf des Maschinengetriebes zu erleichtem sucht, 
kommen nicht mehr vor. Bei Ausnutzung dieser sowie 

der andern beschriebenen Verbesserungen brachte die 
Kameradschaft nach einigen Tagen des Einarbeitens das 
Aufhauen je Schicht um Schramstangenlange, also um
1.80 m hóher. Spater stieg die tagliche Leistung bei einer 
Belegung in vier Schichten sogar auf 7,50 m.

In der Zechenwerkstatt ist kurzlich noch eine andere 

Vorrichtung fertiggestellt worden, bei der die Schram
maschine selbst das Schwenken der Schramstange besorgt.

A bb. 9 . A bb . 10. A bb. 11. A bb . 12.
Z w e ite  A r b e itsw e ise  der S ch ram m asch ine b e im  A uffahren  von  U b erh au en .
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Zu diesem Zweck hat man auf der Achse der Exzenter- 

scheibe an dem entgegengesetzten Ende eine gleiche Scheibe 
angebracht und diese durch Stange und Knarre mit dem 

Schneckengeiriebe am Schramkopf verbunden'.

Zum SchluB sei noch die zweckmaBige Beschaffenheit 
der Schrampicken kurz erortert. Selbst mit der besten 
SchrammaschineundmitdenbestensonstigenEinrichtungen 

lassen sich bei sehr fester Kohle keine befriedigenden 
Ergebnisse erzielen, wenn den die Kohle angreifenden 

Schrampicken nicht die nótige Aufmerksamkeit geschenkt 
wird. Diese miissen aus bestem Materiał hergestellt und 

sorgfaltig‘gehartet und gescharft sein. Sehr wichtig ist aber 
auch die Stellung des SchrammeiBels zum Schaft der Picke. 
Die von der Firma Eickhoff gelieferten Schrampicken haben

p7 i7 frP7
A bb. 13. A bb. 14. A bb. 15. A bb. 16. A bb. 17.

die in Abb. 13 wiedergegebene Form. Schon nach ganz 
kurzem Gebrauch, manchmal schon bei 3 m Schramlange 
sind die Spitzen der Schrampicken abgearbeitet (s. Abb. 14), 

so daB man sie ersetzen muB. Fahrt man statt dessen mit 
dem Schramen fort, so verrichtet die Maschine in der Haupt- 

. sache nur noch Reibarbeit, wobei der Riicken der Picken,

* Samtliche beschriebene Verbesserungen lassen sich an den Stangen
schrammaschinen sowohl von Knapp ais auch von Eickhoff anbringen.

ohne daB die Schneiden fassen, immer mehr fortschleifit 
(s. Abb. 15). Der Druck auf die Schramstange und die 
Schramstangenlager wird schlieBIich so groB, daB die 
Maschine zum Stillstand kommt. Hieraus ergibt sich, daB 
man den Schrampicken zur Verlangerung ihrer Gebrauchs- 
fahigkeit eine andere Form, d. h. dem MeiBel eine andere 
Stellung zum Schaft geben muB. Auf der Zeche Lohberg 

hat man sich bisher dadurch geholfen, daB die Spitze des 

SchrammeiBels etwas nach aufwarts gestellt worden ist 
(s. Abb. 16), und damit bis zum Auswechseln der Picken 
ungefahr die doppelte Schramflache erzielt. Am zweck- 

maBigsten erscheint es, den Schrampicken gleich bei der 
Herstellung die in Abb. 17 gezeichnete Form zu geben.

Z u s a m m en f a s s u n g .

Auf der Zeche Lohberg hat man in der festen Kohle 

der Gasfiammkohlengruppe mit Stangenschrammaschinen 
nach Anbringung verschiedener Verbesserungen sowohl 

im Abbau ais auch beim Streckenvortrieb und im Uber- 
hauen erhebliche Leistungssteigerungen erzielt. Diese Ver- 
besserungen werden unter Angabe von Betriebsergebnissen 

beschrieben. Sie bestehen in einer Erganzung der Vor- 

schubeinrichtung, die ein gleichmaBigeres Arbeiten unter 
Sehonung der Maschine und eine groBere Geschwindigkeit 

bei der Leerfahrt ermóglicht, in einer bessern Fuhrung der 

Schrammaschine mit Hilfe von Gleiteisen, in dem Vor- 
ziehen der Maschine an einem im Hangenden oder Lie
genden eingelassenen Eisendorn und in der maschinen- 

maBig statt von Hand erfolgenden Schwenkung der 

Schramstange. Zum SchluB wird die zweckmaBigste Form 
der Schrampicken erortert.

Fortschritte der magnetischen und gravitometrischen AufschluBverfahren.

Von Dr. J . K o e n i g s b e r g e r ,  Freiburg i. B.

*In einem Aufsatz von Q u i r i n g ’ findet sich die 

Bemerkung, daB Spateisenstein auch in gróBern Mengen 
keinen Ausschlag der Magnetnadel hervorrufe, wJhrend 

Brauneisenstein in Anhaufungen einen zur Not noch 
feststellbaren Magnetismus erkennen lasse. Die Ansicht, 

daB Spateisenstein magnetisch nicht wirksam ist, kann 
jedoch nicht mehr aufrechterhalten werden. Es gibt 

Gerate, mit denen sich bei Eisenspat, auch wenn er 
rein und gelblichweiB ist, ein ziemlich gleichbleibender, 
von der Feldstarke wenig abhangiger Paramagnetismus 

nachweisen IaBt. DaB wechselnde Spuren von Eisen- 
oxyden nicht die Ursache des Paramagnetismus des 
Eisenspats sind, ergab sich aus der von mir in wechselnden 

magnetischen Feldern (mittlere Feldstarke von 2500 CGS) 
gemessenen Suszeptibilitat x. Bei Anderungen der Feld

starke H um einige 100 Hundertteile andert sich ■/. nicht 
wesentlich, wahrend Gelb-, Braun- und Roteisenerz eine 

mehr oder minder starkę Abnahme von x mit zunehmender 
Feldstarke zeigen. Bei schwach magnetischen Erzen, 

wie Eisenspat und Gelbeisenerz, erlaubt eine etwaige 
Abhangigkeit des x vom H Ruckschliisse auf die annahernde 

GroBe der Beimengungen von wasserfreien Eisenoxyden, 
in erster Linie von Magnetit und Hamatit.

■ Gluckauf 1923, S. 406.

Die Messungen der Suszeptibilitat ergaben folgendes: 

Bei Eisenspat aus Spanien1 war x = 2,4- 10~4 bis4-10 '4. 

Reiner, gelblich-weiBer Eisenspat der elsassischen Grube 
St. Sylvester bei Urbeis im Weilertal wies etwa 4,3-10-4, 

Spateisenstein der Grube Storch und Schóneberg bei 
Kirchen nach Messungen von R. G r ie sse r  unabhangig 
von der Feldstarke etwa 3,5 - 10~4 auf (spez. Gew. 3,97); 

Spateisenstein von dort, vergesellschaftet mit Quarz und 
Kupferkies, hatte etwa 1 ■ 10-4 (spez. Gew. 4,25). In Uber
einstimmung damit steht folgende Angabe von Stutzer2: 

Eisenspat von Siegen (spez. Gew. 3,8) x=  3,3 • 10~4 (H im 
Mittel-30 CGS). Brauneisenerz von Amberg, Oberpfalz, 

hat nach Messungen von A. Ga l lu s  x=2 , l-10-3 bei 
400 CG Feldstarke, wenig abhangig von der Feldstarke. 

Gelbeisenerz von Konigstein (Oberpfalz) weist je nach den 
Fundpunkten Werte zwischen 1— 2-10"4, ausnahmsweise

0 -10-4 fur 400 CGS auf, die fiir 200 CGS um etwa 

10-30% zunehmen. Manganbrauneisen aus der Gegend 
von GieBen, das ich Professor Dr. Humme l  verdanke, 

zeigte x=l ,2-10~4, eine andere Probe aus dem Berg
werk Dr. Geier nur 2-10-5. Bei blauem Tonerz der 

Useder Hutte betrug •/ 1,5-10~4 fur H=1700 CGS und

* Zur Untersuchung elngesandt von der Oesellschaft fur praktische 
Geophysik in Freiburg.

* F. S tu tz e r ,  W . O ro B  und K. B o r n e m a n n , Metali u, Erz 1918, S. 7*
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stieg an bis 3,2 • 10-3 fiir 400 CGS. Pyrit eines alpinen 

Vorkommens hatte die Suszeptibilitat 2 • IO-4. Fiir 
Limonit von Herdorf (Rheinland) gibt Stutzer x =2 ■ 10-4 

und fiir Hamatit von Elba1 im Mittel x=3-10~3 an. 
Die Suszeptibilitat von Hydrohamatit ist nach meinen 
Messungen niedriger, sie belauft sich etwa auf '/3— '/t 

derjenigen des Hamatits. Bei einem kaum wasserhaltigen 
ehemaligen Hydrohamatit eines Schweizer Vorkommens 
war x= 1 • 10 3, stark von der Feldstarke abhangig. 

Die Abhangigkeit der Suszeptibilitat von der Feldstarke 

bei Magnetit und Hamatit sowie den Stoffen, dereń Para- 
magnetismus durch Beimengungen dieser Eisenoxyde 
hervorgerufen worden ist, bedingt, daB die Reihenfolge 
der Substanzen bei der magnetischen Erzscheidung mit 

ihren sehr starken Magnetfeldern anders ist ais ihre 

Ordnung nach der Suszeptibilitat in schwachen Feldern 
oder gar im Erdfeld. Schwach magnetische Erze sind 

auf ihre Suszeptibilitat im Erdfeld noch nicht untersucht 
worden; das soli jetzt mit einer geeigneten Vorrichtung 

geschehen.

Zu beachten ist, daB auch Sedimentgesteine bisweilen 
hohe magnetische Suszeptibilitaten besitzen; ais Beispiel 

sei Eisensandstein aus dem Dogger der Alvierkette in 
der Schweiz erwahnt mit x = l  • 10"4 und schwarze 
Portlandschichten von dort mit x. = 8-10-5. In solchen 

Fallen sind schwach magnetische Erze kaum nachweisbar. 
Meist liegt aber die Suszeptibilitat der Sedimente unter 

der Grenze 10~5, und dann gelingt noch der Nachweis 

von Erzen bis etwa x=3-10-4.

Nimmt man an, daB es sich um eine ungefahr kugel- 
fórmige Einlagerung handelt, so ergibt sich z. B. fiir 
eine Kugel von 20 m Halbmesser, dereń Mittelpuhkt 

in einer Tiefe von 40 m liegt, bei der Suszeptibilitat von 
4• 10'4 fiir die Horizontalintensitat ein magnetisches 

negatives relatives Maximum von l ly  im Norden der Ein

lagerung2; der positive Hochstwert im Suden ist geringer 
und betragt 7y. Fiir die abgeflachten Rotationsellipsoide, 
ais welche man die Gange im Siegerland auffassen kann, 
erhalt man, gleichen Rauminhalt vorausgesetzt, bei geringerer 
Machtigkeit, aber gróBerer Flachenausdehnung etwas hohere 

Zahlen derselben GróBenanordnung. Man muB bei Uber- 

schlagsrechnungen die mógliche Lagerung des Rotations- 
ellipsoides, d. h. das Streichen und Fallen des Ganges, 
beriicksichtigen. Die MeBergebnisse selbst erlauben, diese 

ungefahr zu bestimmen.

Mit den neuern Geraten, z. B. mit einem von mir 
abgeanderten einfachen Horizontalintensitatsvariometer3 
lassen sich ohne Schwierigkeit Unterschiede von ’ 15y, mit 

einem noch genauern Variometer auch solche von ' 5 y 
messen, so daB man unter giinstigen Bedingungen Eisenspat 

nachweisen kann.

Bei kugelfórmigen Einlagerungen und auch bei 
Rotationsellipsoiden (Flozen), wenn diese nicht gerade flach

1 In schwMchem Feldern ist 5C des Hamatits erheblich hóher und der 
Unterschied zwischen Magnetlsierung I! und i c  tritt stark hervor (vgl. 
J. W cs tm an n . 1897). Fur H etwa -36 COS ist X lic ,etwa 1 • 10“ * und 
i c - 6 - 10 i. Der letztgenannte Wert niramt rait steigender Feldstarke 
rasch ab; deshalb gilt ber der magnetischen Scheidung HSmatit ais schwach 
magnetisch (s. z. B. E. B. D a v is , 1921).

2 1 -1Y.10 Oauss (also etwa 1 -.20000 der erdmagnetischen Horizontal- 
Intensitat bei Freiburg).

* Die hier crwShnten magnetischen OerSte werden auf meine Veranlassung
von der Gesellschaft fur praktische Geophysik, Freiburg i. B., die auch selbst
Messungen ausfuhrt, angefertigt und in den Handel gebracht.

liegen, sind die Anomalien der Horizontalintensitat etwa 
ebenso ausgedehnt und anteilmaBig ebenso groB wie die der 
Vertikalintensitat. Dasselbe gilt fiir die Deklinations- 
anomalien. Bei flach liegenden Flozen ist die Vertikal- 
intensitatsbeobachtung weitaus vorteilhafter, bei steil- 

stehenden umgekehrt die Horizontalintensitatsmessung. 
Bei geneigten Flozen, Linsen, Stócken usw. sind die 
Anomalien aller Elemente ungefahr gleich groB. Fiir den 

oben berechneten Fali ist der positive Hochstwert der 
Vertikalintensitat (Zunahme der nach unten gerichteten 
Teilkraft) fast genau doppelt so groB wie derjenige der 
Horizontalintensitat. Man kann aber Ieichter die letztere 

auf ±5y ais die Vertikalintensitat auf ±10y genau messen. 
Sowohl die Feldwage von Professor Dr. AdolfSchmidt ais 
auch ein von mir konstruiertes einfaches Gerat haben 

eine Genauigkeitsgrenze fiir die Vertikalintensitat von etwa 
±10-15y.

Die Deklinationsanomalien, die sich ebenfalls nach 
einem an anderer Stelle zu beschreibenden Verfahren 
einfach und recht genau bestimmen lassen, haben fiir 
eine kugelfórmige Einlagerung dieselbe GroBenordnuug 
und Ausdehnung wie die Anomalien der Horizontal- 

und Vertikalintensitat. Wenn also nicht ausgedehnte, 
flach liegende Floze vermutet werden, ist es zurzeit vorteil- 
hafter,Variationender Horizontalintensitat oder Deklination 

ais solche der Vertikalintensitat zu messen. Der prak
tische Wert solcher Messungen wurde z. B. in der Ober- 
pfalz erprobt.

Bei der Feststellung schwach magnetischer Eisenerze 

in Bergwerken liegt heute die Schwierigkeit nicht mehr 
in der unzureichenden Genauigkeit der MeBgerate, sondern 
in dem stórenden EinfluB der in den Gruben vorhandenen 
Eisenmassen (Schienen, Rohre usw.). Diesem Umstande 
muB man sorgfaltig Rechnung tragen und die dadurch 
verursachten Fehler abschatzen. Nicht seiten ist es schon 
nach Beseitigung der Schienen auf eine kleinere Strecke 

im Vortrieb móglich, brauchbare Ergebnisse zu erzielen. 
Kleine Nester von Pyrit lassen sich auf kiirzere Entfernung 
magnetisch feststellen, was bei Vergesellschaftung der 
edeln Erze mit Pyrit von Bedeutung ist. Bleiglanz und 

Zinkblende dagegen sind magnetisch nicht nachweisbar.

Zu einer weitern AuBerung Q u i r i n g s  in seinem 

Aufsatz, daB es hoffentlich gelingen werde, die Dreh- 
wage untertage anzuwenden, sei folgendes bemerkt.

Die Drehwage von Eótvós ist untertage zuerst von 
B r i l l o u i n  im Jahre 1908 im Simplontunnel benutzt 
worden, und zwar in der Form der Drehwage erster 
Art, mit der* nur die Anderungen des Schwerefeldes in 
der horizontalen Ebene festgestellt werden. Dieses Ver- 
fahren bietet in Bergwerken groBe VorteiIe, denn man 
hat fast stets die Móglichkeit, in mehreren Horizonten 
iibereinander zu beobachten, und kann dabei die von 

bekannten Massendefekten oder -iiberschussen (Stollen, 

Schachten,Lagerstatten)herriihrende Horizontalkomponente 
der Krafte in dem betreffenden Horizont Ieichter genau 
in Rechnung stellen und ais Berichtigung des Ergebnisses 

verwerten ais mit der Drehwage zweiter Art im Raum. 
Auch Unebenheiten der Erdoberflache iibertage machen 
sich in diesem Fali weniger stark geltend. Firste und 

Sohle brauchen nicht besonders eben zu sein. Die 
Sohle ist meist hinreichend regelmaBig oder sie IaBt
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sich durch Aufschiitten einebnen. Ist die Forderung 
nach ausreichender Ebenheit der Sto Be nicht erfiillt, so 
kann man groBere Fehler durch mechanische Hilfsmittel 

oder Rechnung ausscheiden. NaturgemaB erreichen aber 

die Messungen untertage nicht die Genauigkeit der 

Messungen an der Erdoberflache. Dies ist bei einer 
solchen Vorrichtung auch nicht anzustreben, da es genugt, 

wenn das Gerat unsichtbare Anreicherungen von Stoffen 
erkennen laBt, die spezifisch leichter oder schwerer ais 

die Umgebung sind und sich in nicht zu groBer 
Entfernung, etwa bis zu 100 m seitlich von den Stollen 

oder sonstigen Hohlraumen untertage befindeh. Man 
muB dann liings der abzumessenden Strecke in bestimmten 
Abstanden, dereń MaB sich nach der Entfernung und 

GrdBe der zu suchenden Einlagerungen richtet, Beobach

tungen vornehmen. Auf diese Weise kann man manche 
durch Verwerfungen oder andere Storungen verloren- 

gegangene Gange wieder auffinden. Ebenso laBt sich 
bei ungleichmaBiger Gangausfullung das Auftreten von 
Erzanreicherungen usw. erkennen. Im Kohlenbergbau kann, 

ebenso wie im Salzbergbau, mit Hilfe des Gerates das 

Yerfolgen gestórter FIóze móglich sein. Inwieweit diese

Deutschlands AuBenhandel in Eisen

U n ter  der E in w irk u n g d er  durch d ie  R u h rb esetzu n g  g e-  
sc h affen en  S a ch la g e  ist  in D eu tsch la n d  d ie  H er s te llu n g  an  
R o h e ise n  und S tah l, d ie  fur d a s V orjahr auf 8 ,4  M ili. bzw . 
9 ,14  M iii. t zu sch atzen  w ar, in der 1. H a lfte  d e s  lau fen d en  
Jahres stark zu r iick gegan gen . U b er  d as A u sm aB , in dem  d ies  
g e s c h e h e n  ist, feh lt e s  an za h len m aB igen  U n te r la g e n ;  e in en  
A n haltspunkt b ieten  aber d ie  fo lg e n d e n  A n g a b en  iib er  d en  
B e z u g  D eu tsch la n d s an R o h s t o f f e n  fur d ie  E isen d a rste llu n g  
in  d er  1. H a lfte  d e s  lau fen d en  Jahres.

Z a h l e n t a f e l  1, D eu tsch la n d s E infuhr an R oh sto ffen  
der E isen d a rste llu n g .

Berichtszeit
Eisenerz

t

Mangan
erz

t

Schlacken,
Aschen
usw.

t

Schwefel
kies

t

Schrot

t

1 9 2 2 :

1. H a lb ja h r . .
2. „ . .

5 218  294  
5  795 439

157 904  
1 3 9 9 9 9

412 674  
309  078

455 463  
415 556

259  055  
384 953

G a n zes  Jahr .
1 923:

Januar . . . 
Februar . . . 
M arz . .
A pril . . . .  
Mai  . . . .  
Juni . . . .

11 013 733

795 768  
238 437  
131 532  
123 418  

8 0 9 3 7  
178 791

297 903

22  667  
10 731 

1 120 
7 245
3  733
4  870

721 752

48 942  
20  215  
15 547  
13 756  
15 393  
24 569

871 019

78 295  
49 063  
3 3  511 
21 935  

4  962  
47 209

644  008

93 333  
19 010  
12 507  

8 064  
5 520  
5 355

1. H alb jahr 1 5 4 8 8 8 3 50 366 138 422 234 975 143 789

D an ach  w ar in der B erich tszeit d ie  E infuhr an E isen erz  
b ei 1,55 M ili. t um  3 ,7  M ili. t o d e r  70 ,32 °/„ k leiner a is  in  der  
en tsp reeh en d en  Z e it d e s  V orjah res, D ie  M an gan erzein fu h r  
erfuhr e in en  A b sch la g  um  1 0 7 0 0 0  t o d er  z w e i D ritte l;  
d er B e z u g  v o n  S ch w efe lk ie s  erm aB igte sich  um  2 2 0 0 0 0  t od er  
u m  d ie  H a lfte . In n och  starkerm  M aB e g a b  d ie  E infuhr von  
S ch lack en  u n d  A sch en  nach , und  au ch  der B e zu g  v o n  Schrot 
buB te n icht v iei w e n ig e r  a is  d ie  H a lfte  ein .

W a s d ie  H erkunft der e in g efiih rten  R oh sto ffe  an la n g t, so  
h ab en  d ie  L ieferu n gen  aus S c h w e d e n  m it e in em  W e n ig e r  von

und ahnliche Aufgaben im einzelnen Fali gelóst werden 
konnen, hangt hauptsachlich von der GróBe des Dichte- 

unterschiedes zwischen den in Frage kommen den Stoffen 

(z. B. Gneis — B lei - oder Zinkerz; Schieferton - Kohle) und 
von dereń AusmaBen ab.

Bei iibersichtlicher Lagerung des Gebirges kommen 
auch Beobachtungen mit der Drehwage zweiter Art in 
Frage, welche die Anderungen des Schwerefeldes im 
Raume erkennen lassen. Ais Vorbedingung hierfur gilt 

ein einigermaBen regelmaBiges Streckenprofil an der ais 

Beobachtungspunkt dienenden Stelle. Zur Durchfiihrung 
beider Beobachtungen ist das Gerat ais Wage sowohl 

erster ais auch zweiter Art eingerichtet1.
Fiir die Anregung Quirings, die Verfahren mit der 

Drehwage iiber- oder untertage so zu gestalten, daB die 
Beriicksichtigung der Oberflachenform nicht mehr erforder- 

Iich ist, zeigt sich m. E. zurzeit weder theoretisch noch 

versuchsmaBig eine Lósungsmóglichkeit; nur recht seiten 

lassen sich diese Berichtigungen umgehen.

ł Eine | einfache derartige Bergwerksdrehwage im Gewłcht von etwa 
20 kg und in etwa 1,40 m Hohe wird nachstens aurch die Gesellschaft fur 
praktische Oeophysik in Freiburg auf Professor H e c k e r s  und meine An* 
regung in den Handel gebracht.

und Stahl im ersten Halbjahr 1923.

1,38 M ili. t d en  gróB ten  A u sfa ll zu  verze ich n en , der B ezu g  aus 
Frankreich g in g  v o n  1,1 M ili. t au f 1 3 1000  t zuruck, d ie  Liefe
rungen  S p a n ien s verloren  356  000 t, d ie  N o r w e g e n s  386 000 t, 
d ie  A lg er ien s  207 000 t. E in ze lh e iten  b ie te t d ie  fo lg e n d e  Zu
sa m m en ste llu n g , d ie  g le ic h z e it ig  auch  d ie  V erte i!u n g  der Schrot- 
ein fuhr nach L an d em  erseh en  laBt.

Z a h l e n t a f e l  2. D eu tsch la n d s E infuhr an R oh sto ffen  der 
E isen in d u str ie  a u s d en  v ersch ied en en  L a n d em  im  1. Halbjahr 

1922 und 1923.

Eisen- und Manganerz Schrot
Lander 1922 1923 1922 1923

t t t t

in sg e sa m t . . . . 5  376  198 1 599 249 259 054 143789
d avon  a u s :

E lsaB -L oth rin gen  . 23  606 330 2 0 1 5 9 5 207
D a n z i g ......................... — — 4 828 616
S a a r g e b i e t . . . . , . 29  618 3  220
L u xem b u rg  . . . 380  928 49 782 15 917 3 398
S c h w ed en  . . . . 2  150 062 770 520 2 2 1 9 5 183
S p a n ien  . . . . 594 926 238 875 .

28*102F rankreich . . . 1 1 1 9 2 1 7 130 546 27 992
A lg er ien  . . . . 299 775 92 746

432N o r w e g e n . . . . 4 4 8 9 4 8 6 3 3 7 4 1 609
M arokko . . . . 9  889 3 0  682 ; . .
N ied er la n d e  . . . 76 580 35 354
B e lg ien  . . . . . , 46  905 16405
D an em ark  . . . . a 2  501 7 538
G roB britann ien  . . , 11 779 • 4 1 6 4
B rit.-Indien  . . . 124 839 28 901 — —
RuBland . . . . 17 465 15 230 0,1 1 4 112
Ó sterre ich -U n garn  . „ 4  931 2 009
K a n a d a . . . . , -- 81 515

18049u b rige  L ander . . 206 543 96 748 1 4 0 1 6

D ie  A u sfu h r an R o h sto ffen  der E isen h erste llu n g , der aller- 
d in g s  nur e in e  g e r in g e  B e d e u tu n g  zu k om m t, w a r  uberraschen- 
d e r w e ise  groB er a is in d er  1, H a lfte  d e s  V orjah res. B e i E isen 
erz (135 0 0 0 1) u n d  S ch lacken  ( 7 4 0 0 0 1) erg ib t sich  e in  Z uw achs  
u m  86  000  t und 28  0 0 0 1 o d er  174,1 % und 6 2 ,0  %, dagegen
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wurden an M an gan erz (6 9 7 0 1) und  S ch w efe lk ies (935 t) 8000 t 
und 4 5 0 0 1 w en ig er  ausgefuhrt.

Im Z u sa m m en h a n g  m it d em  R uckgang der E isen - und  
S tah lgew in n u n g  und der A b schn u ru n g  d e s  w ich tig sten  Er- 
zeu g u n g sg eb ie te s  von  d en  h e im isch en  V erbrauchsbezirken  hatte  
man fur d ie  B erich tszeit im  A u B en h an d el D eu tsch la n d s in 
Eisen und Stahl e in e  an d ere  E n tw ick lu ng  erw arten  so llen , ais  
sie d ie n e b e n ste h e n d e  Z u sa n im en ste llu n g  erseh en  laBt.

A n ste lle  e in er  groB en  Z u n ah m e zeig t d ie Einfuhr in der  
ersten H alfte  d . J. g e g e n  d ie  en tsp rech en d e  Z eit d e s  V orjahres  
nur e in e  g er in g e  S te ig eru n g  ( + 1 6  0 0 0 1), g e g e n  d ie  zw eite  
H alfte von  1922 ist s ie  so g a r  um  662 0 0 0 1 zu ru ck geb lieb en . 
Bei der A usfuhr erg ib t sich  ein A bfall von  258 000 bzw . 
443 0 0 0 1, d as sin d  20,9 °/0 und 31,2  % ; dabei ist e s  e igen tlich  zu 
verw undern , dafi der R uckgang nicht noch  grófier g e w e s e n  
ist. W ahrend in der zw e iten  H alfte  d e s  V orjahres ein  Ein- 
fuhrtiberschuB von  170 0 0 0 1 zu verzeichn en  w ar, w e is t  die  
erste H alfte  d ie se s  Jahres w ied er  e in en  A usfuhruberschuB  von  
49 0 0 0 1 auf.

N ach  d en  h au p tsach lich sten  E rzeu gn issen  hat sich  d ie  
Einfuhr in d er B erich tszeit w ie  fo lg t g eg lied ert.

Z a h l e n t a f e l  4. A u B en h an d el D eu tsch la n d s in  E isen  
und Stahl.

t Einfuhr

t

Ausfuhr

t

Ausfuhr-OberschuB f+) 
Einfuhr- „ (—) 

t

1921: M onats-
durchschnitt . 81 741 203 993 +  122 252

1922: 1. H albjahr . 910 798 1 234 332 +  323 534
2. „ 1 589 619 1 419 875 — 169 744

ZUS. 2  5 0 0 4 1 7 2  654 207 +  153 790
Im M onatsdurch-

schnitt . . . 208  368 221 184 + 12 816
1923: Januar . . . 287 647 236 709 — 50 938

Februar . . 101 528 209 965 +  108 437
M arz . . . 107 205 143 853 + 36 648
April . . . 154 288 143 213 11 075
M ai . . . . 134 947 135 605 + 658
Juni . . . . 1 4 1 4 4 2 107151 - 34 291

1. H albjahr . 927 056 976392* + 49 336
Im M onats-

durchschnitt 154 509 162 732 + 8 223

1 In der Summę berichtigte Zahl.

Z a h l e n t a f e l  5. D eu tsch la n d s E infuhr an d en  hauptsachlichsten  E rzeu g n issen  aus E isen  und Stahl.

Zeitraum
Schrot

t

Roheisen

t

TrSger

t

anderes
Formeisen

t

Bieche

t

Roh-
luppen

t

Draht

t

Róhren

t

Eisenbahn
schienen-,

laschen
usw.

t

Eisen-
bahn-

achsen

t

Zus.

t

%
der Oesamt- 
einfuhr an 
Eisen und 

Stahl

1922
1. H albjahr . . . . 259 054 121 879 64 884 206 593 29  296 114910 2 5 1 1 6 25 107 43 875 40 890  754 97,80
2. „ . . . . 384  954 184 214 98 217 435 906 89  057 210 301 25 649 25 717 102 820 2  501 1 559 336 98,09

G a n zes  Jahr 644 008 3 0 6 0 0 3 163101 642 499 118 353 325 211 50 765 50  824 146 695 2  541 2  4 5 0 0 9 0 97,99
1923

Januar ............................... 93 332 33 891 8  613 58 911 15 994 3 6 5 8 2 5 837 4  354 23 670 925 2 8 2 1 0 9 98,07
Februar ............................... 1 9 0 1 0 15 466 6 638 16 580 11 171 10611 2 1 3 0 3  541 13 278 792 99  217 97,72
M a r z ..................................... 12 506 34 689 3  835 27 497 1 0 017 9 886 1 804 1 603 2 612 1 001 105 450 98,36
A p r i l ..................................... 8 064 48 701 10 203 37 544 12 794 19 744 4 549 2 1 4 5 7 978 985 152 707 98,98
M a i ..................................... 5 522 23 611 4  302 38 742 12 265 26 080 6 570 1 556 13 364 646 132 658 98,30
J u n i ..................................... 5 355 22 162 5 332 40 946 13 542 2 6 1 9 9 8 512 3 895 13 300 178 139 421 98,57

1. H albjahr 143 789 178 520 38 923 220 220 75 783 129 102 29 402 17 094 74 202 4 527 911 562 98,33

D en  g e w ic h tig s te n  E in fuhrposten  steilt m it 220 000 t 
an d eres F o rm eisen *  dar, d e sse n  B ezu g  e in e  S te ig eru n g  um

14 000 t g e g e n  d ie  erste  H alfte  1922 a u fw e ist;  einer betracht- 
lichern Z u n a h m e b e g e g n e n  w ir bei der Einfuhr von  R oh eisen  
( + 5 7 0 0 0  t), E isen b a h n sch ien en  ( + 3 0  000 t) und B lechen  
( + 4 6 0 0 0  t), w o g e g e n  T rager ( —26 000 t) und vor allem  Schrot 
( —1 1 5 0 0 0  t) e in en  groB en  A usfall verzeichnen .

A n der E infuhr d er  w ich tig sten  E rzeu gn isse  au s E isen  und  
Stahl w aren  d ie  fo lg e n d e n  L a n d e r  b ete ilig t.

Z a h l e n t a f e l  6. E infuhr an d en  h auptsach lichsten  E rzeug
n issen  a u s E isen  und S tah l au s den  versch ied en en  L andern.

1. Halbjahr Von der Summę °/o

Lander 1922

t

1923

t
1922 1923

insgesamt: . . . 890  754 911 562 100 100
davon aus

8,64Saargebiet . . . 238 723 7 8 7 2 4 26,80
ElsaB-Lothringen . 1 9 0 6 4 3 65 228 21,40 7,16
Poln.-Oberschlesien 239 975 •; 26,33
Luxemburg . . . 2 0 7 0 4 4 60 857 23,24 6,68
GroBbritannien . . 37  158 85 955 4,17 9,43
Belgien . . . . 46 905 16 405 5,27 1,80
Schweden . . . . 10 880 33 S97 1,22 3,72
Frankreich . . . 28  726 29 112 3,22 3,19
Niederlande . . . 7 9 1 5 0 37 389 8,89 4,10
Ósterreich . . , 7 555 48 127 0,85 5,28
Schweiz . . . . 5 5 1 7 3 300 0,62 0,36
ubrige Lander . . 38 453 212 593 4,32 23,32

O b ersch lesien , d as im V orjahr noch  zu D eu tsch lan d  g eh ó rte , 
steh t m it 2 6 °/0 an erster S te lle ;  e s  fo lg t  G roB britannien  m it 
9,43 %, h ierauf das S a a rg eb ie t m it 8,64 °/0. A uch E lsaB-Lothrin- 
g en  (7,16 "/o) und Frankreich (3 ,19  5/0) h ab en  zu  der E infuhr bei- 
getragen ; letzteres hat a llerd in gs, w ie  au s der fo lg en d e n  Z a h len 
tafel zu en tn eh m en  ist, im  w esen tlich en  nur Schrot g e l ie f e r t  A us  
E lsaB -L othringen  k am en  vorn eh m lich  R o h eisen  ( 1 8 0 0 0 1), E isen 
b ahnsch ienen  (16 0 0 0 1) und a n d eres F orm eisen  (1 3 0 0 0  t). Sehr  
m annigfach sin d  d ie  au s d em  S a a rg eb ie t sta m m en d en  E rzeu g 
n isse . Zu e tw a d e r H a lfte  en tfie len  d ie  betreffen d en  M en g en  auf 
E isen b ahn sch ien en  u sw . und T rager. G roB britannien  und  
S ch w ed en  lieferten  vornehm lich  R o h e ise n . Fur w e itere  E in ze l
heiten  se i auf Z ah len tafe l 7 v e rw iesen .

D ie  V erte ilu n g  d er A u s f u h r  auf d ie  w ich tig sten  Er
zeu g n isse  ergibt sich  au s Z ah len tafe l 8 .

M ehr a is 1 0 0000  t betrug  nur n och  der A u slan d versan d  
von anderm  F o rm eisen  und v o n  B le c h e n ; R oh lu p pen  und  
Draht haben  e in e  A usfuhrziffer vo n  rd. 6 0 0 0 0  t, R óhren  und  
R o h eisen  v o n  5 0 0 0 0  t. D ie  A b n a h m e der A usfuhr im  Ver- 
gleich  m it der ersten  H alfte  von  1922 um faBt d ie  m eisten  Er
z e u g n isse ;  e in em  b e so n d e r s  starken  R u ck gan g  b e g e g n e n  w ir  
bei F orm eisen  ( — 1 2 0 0 0 0  t), E isen b a h n sch ien en  ( — 118 000  t) 
und R o h eisen  ( — 4 6 0 0 0  t), w o g e g e n  d ie  A usfuhr von  R oh
luppen  von  1 9 0 0 0 1 auf 6 1 0 0 0 1 g e s tie g e n  ist und d ie  von  B lechen  
und D raht sich  w e n ig ste n s  e in igerm aB en  g eh a lten  hat.

W ie  bei der E infuhr w ird  in  Z ah len ta fe l 9  auch fiir d ie  
A u s f u h r  der w ich tig sten  E r zeu g n isse  e in e  G l i e d e r u n g  
nach L a n d e r n  g eb o ten .
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Z a h l e n t a f e l  7. D eu tsch la n d s E infuhr an den  h au p tsach lich sten  E r zeu g n isse n  au s E isen  und Stahl nach Landern.

insges.

t

OroB-
brilannien

t

Luxeraburg

t

ElsaB-
Lothringen

t

davon aus 

Frankreich 

t

Saar

t

Belgien

t

Niederlande

t

ubrlgc
LSnder

t

1. H albjahr 1922 
R o h e i s e n ............................... 121 879 21 341 25 760 52  930 231 8 893 12 724
R o h r e n ............................... 25 107 • . 24  256 , 851
R o h l u p p e n ......................... 1 1 4 9 1 0 70 902 21 266 , 2 0 8 7 2 1 870
T rager ............................... 64 884 533 32 510 10 3 0  795 1 036
a n d eres F o rm eisen  . . 2 0 6 5 9 3 85 197 51 581 179 59 048 2  570 8 018
B l e c h e ..................................... 29  296 4 038 4 575 — 15 509 , 5 1 7 4
D r a h t ..................................... 2 5 1 1 6 , 8 735 5 490 40 8  915 1936
E isen b a h n sch ien en , 

-sc h w e lle n , -p latten  . 
E isen b ah n ach sen  . . .

43 875 2 1 3 2 274 ' 4 0 8 1 7 652
40 t ' ^  i • ' 40

Schrot ..................................... 259 054 11 779 1 5 9 1 7 2 0 1 5 9 27 992 29 618 46 905 76 580 3 0 1 0 4

zus. 8 9 0 7 5 4 37 158 207  044 190 643 28  726 238 723 46 905 7 9 1 5 0 62 405

insges.

t

Saargebiet j 

.

Nieder-
laade

t

, ElsaB- 
Lothringen 

t

Schweiz

davon aus

Frank
reich 

t

Schweden

t

OroB-
britannien

t

Osterreich

t

Polnisch-
Ober-

schlesien
t

iibrige
LSnder

1. H albjahr 1923
R o h e i s e n .........................
R o h r e n ........................
R oh lu p pen  . . . .  
T rager . . . 
an d eres F o rm eisen  .
B l e c h e ...............................
D r a h t ...............................
E isen b a h n sch ien en , 

-sch w e llen , -p latten  
E isen b a h n a ch sen  . . 
Schrot ...............................

zus

178 520  
17 094  

129 102 
38 923  

220 220 
75 783  
2 9 4 0 2

74 202  
4  527  

143 789

4 058  
4 916  
1 819  
8 1 6 0  

19 793
3 371
4 802

2 035

17 732 ! 1 148

4  695 
3 1 2 7  

1 3 1 8 5  
2  555 
2 623

28  585  

3 2 2 0  ; 3 5 3 5 4

1 6 1 0 4

5 2 0 7

10 i 27 074  

923

902  

15

67 405 6 1 8 6

83

2 1 5 2  28 102

911 562 7 8 7 2 4  3 7 3 8 9  65 228  3 300  i  29  112

495

222

5 183

14 386

4 164

1 530  
6  978  

7 586 i 54  917  
! 1 8 1 8 7  

26  578 87 711
38  606  

5 799 733

1 9 7 8

17 690  
4 371 
9 252

53 377 
5 200 

5 9 1 6 2  
9 4 4 9  

69 521 
16 865 
15 208

11 740 
156 

49 177

33  897 ! 85 955 48  127 239 975 2S9 855

Z a h l e n t a f e l  8. D eu tsch la n d s A usfuhr an d en  h au p tsach lichsten  E rzeu g n issen  aus E isen  und  Stahl im  1. H albjahr 1923.

Zeitraum
Trager

t

anderes
Formeisen

t

Roheisen

t

Rohluppen

t

Eisenbahn
schienen, 

-laschen usw.

t

Bleche

t

Draht

t

Eisenbahn
achsen
usw.

t

Rohren

t

7.US.

t

»lo der 
Oesamt- 
ausfuhr

1922 
1. H alb jahr . . 17 627 234 249 94 600 18 693 1 6 3 1 4 5 133 647 75 882 23 257 94 207 855 307 69,29
2. 21 153 239 284 77 725 83 423 1 7 9 1 4 7 136 074 97  630 28  807 9 0 3 8 5 953 628 67,16

G a n zes  Jahr 38 780 473 533 172 325 1 0 2 1 1 6 342 292 269  721 173 512 52 064 1 8 4 5 9 2 1 808 935 68,15
1923

Januar . . . . 3 253 38 302 16 861 13 256 16 812 32 699 17 567 4 433 12 829 156 012 65,91
Februar . . . 4  068 29  171 19 681 8 106 12 859 23 420 18 996 3 088 15 386 134 775 64,19
M arz . . . . 1 9 8 5 9 583 3 893 13 610 6 994 17 666 11 052 800 7 063 72 646 50,50
April . . . . 3  637 16 764 3 309 11 583 1 904 2 0 9 8 7 4  180 774 5 313 6S 451 47,80
M a i ........................ 1 87 3 13 343 3 1 9 5 10 077 6 1 0 2 7 9S0 4 868 638 6 6 7 7 54 753 40,38
J u n i ......................... 2  540 7 035 2 0 1 7 4 805 527 7 780 3 514 72 3 837 32 127 29,98

1. H albjahr 17 356 114 198 4 8 9 5 6 61 437 45 2 2 3 1 110 7 2 8 ’ 6 0 1 7 7 9 5 5 1 ! 51 105 518 731' 53,13

In der Summę berichtlgte Zahlen.

A n der A usfuhr d er  in der Z ah len tafe l 9  beriick- 
s ich tig ten  E r zeu g n isse  w aren  am  starksten  P o ln isch -O b er-  
sc h le s ie n  (1 2 ,0 7 % ) und H ollan d  (1 1 ,7 2 % ) b e te ilig t . D ie  
A n te ile  a ller iibrigen  L ander b lieb en  unter 10 %. A m  n ach sten  
kam  d iese m  S atze G roB britannien  (9 ,6  % ), so d a n n  Japan  
(8,41 % ), D anem ark  (7,26 % ) und A rgen tin ien  (5 ,57  %). W a s d ie  
G lied eru n g  der A usfuhr der e in ze ln en  E r zeu g n isse  nach Landern  
an la n g t, so  g in g  R o h e ise n  m it rd. e in em  V iertel d er  G esam t-  
m e n g e  nach  B e lg ien  ( 1 2 0 0 0 1), 6000 t erh ie lt G roB britann ien . 
B lech e h atten  ihren b e ste n  M arkt in  H o lla n d  (22  000  t), n achst- 
d em  in G roB britannien  (1 6 8 0 0  1), P o ln isch -O b ersch lęs ien

w ar yorn eh m lich  A b n eh m er  vo n  R oh lu p pen  (53 0 0 0 1), w ovon  
e s  e tw a  n eu n  Z eh n te l au fnahm . V o n  E isen b a h n sch ien en  und 
- sch w ellen  w u rd en  14 800 1 (e in  D rittel der G esa m tm e n g e )  
nach Japan a u sgefiih rt, d as ferner e in e  fast eb en so g ro B e  
M en g e  an F orm eisen  (1 4 0 0 0  t od er  rd. ein  A ch tel d er  G e 
sa m tm e n g e )  erh ielt. H au p tab n eh m er fur D raht w a ren  Grofi- 
britann ien  (8400 t), A rgen tin ien  (8300 t) und Japan (6300 t). 
N ich t u n b ed eu ten d e  M en g en  an R dhren w u rd en  ausgefiihrt  
nach H olla n d  (8600 t), D an em ark  (8000 t), S ch w ed en  (4500 t) 
und A rgen tin ien  (4100 t).
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Z a h l e n t a f e l  9. V erte ilu n g  der A usfuhr D eu tsch la n d s  
an den h au p tsach lich sten  E rzeu g n issen  au s E isen  und Stahl 

nach Landern im  1. H albjahr 1922 und 1923.

Lander
1. Halbjahr Gesamtausfuhr

1922 1923
— 100,

1 . Halbjahr

t t 1922 1923

insgesam t . . . . 855 307 518 731 100 100
davon nach

Saar ge bi e t . . . . 38  675 2  305 4,52 0,44
P oln .-O b erschlesien . 62 625 .. 12,07
D a n z ig ......................... 8 035 3 423 0,94 0,66
O sterreich . . . . 28  515 6 4 1 5 3,33 1,24
T sch ech o slo w a k ei . 15 486 1 286 1,81 0,25
N iederlande . . . 162 072 60 814 18,95 11,72
B e lg ie n ......................... 3 0 3 9 7 17 031 3,55 3,28
Frankrei ch. . . . 1 751 545 0,20 0,11
S ch w eiz ........................ 18 259 12 448 2,13 2,40
G roBbritannien . . 51 834 49 798 6,06 9,60
D a n e ma r k . . . . 3 6 5 1 2 37 667 4,27 7,26
Schw eden  . . . . 31 570 22 832 3,69 4,40
N o r w e g e n . . . . 23 767 15 128 2,78 2,92

U M  S
Uber die hydrothermale Entstehung der Eisenglanz-Gange 

des Siegerlandes.

In e in em  kurzlich ersch ien en en  A u fsa tz1, der sich  mit dem  
V orkom m en von  E i s e n g l a n z  auf e in ig en  S p ateisen ste in -  
gangen d e s  S ieg er la n d es  b eschaftig t, w e is t  der V erfasser  
darauf hin, daB im  M in era log ischen  Institut der U niversitat  
G ieBen U n tersu ch u n g en  uber d ie E isen g la n z-G en esis  im G an ge  
sind. Zur U n terstu tzu n g  d ieser  U n tersu ch u n gen  teile ich vor- 
laufig fo lg e n d e  B e o b a ch tu n g en  m it, d ie ich in den letzten  
Jahren im S ieg er la n d e  zu m achen G e leg en h e it  hatte. Ihre 
D eu tu n g  eróffnet den  W e g  zu einer grundsatzlichen  L ó su n g  
des E i s e n g l a n z - P r o b l e m s .

B e o b a c h t u n g e n .
1. E isen g la n z  und »R otspat« sind  in v i e l e n  S p ateisen ste in -  

g an gen  d es S ieg er la n d es vorh an d en . W esen tlich e  (w irtschaftliche) 
B edeutu n g  b esitzen  d ie  E isen g lan zb ild u n gen  heute jedoch  nur 
noch auf d en je n ig e n  G ru b en , auf d en en  s ie  b is in grófiere T eufen  
n iedersetzen  und d as H auptfórdergut b ilden , so  auf den G ruben  
N e u e  H a a r d t  bei W eid en au  und B i n d w e i d e  bei S te inebach.

2. D ie  G a n g e  d ie se r  G ruben  se tzen  in H e r d o r f e r  
S c h i c h t e n  auf, der obern  G ruppe der S ieg en er  Schichten. D ie  
erreichten T eu fen  lieg en  400 b is  520 m unter den  h eu tigen  Tal- 
soh len , 500 b is 700 m unter der eh em aligen  tertiaren Land- 
oberflache. M it d em  N ied ersetzen  der G an ge der G rube B ind
w eid e in d ie  unter d en  H erdorfer Sch ichten  liegen d en  
R a u h f i a s e r s c h i c h t e n  hat d ie  E isen glan zfu h ru n g eine  
V erringerung erfahren . A h n lich e T eu fen u n tersch ied e haben  
sich auch auf G a n g en  anderer G ruben  m it gerin gerer  E isen-  
glan zau sfiillu n g  g eze ig t .

3. D er  E isen g la n z  tritt v o r w ie g e n d  ais se lb sta n d ig e  A us- 
sche idu n g, te ils  in d ru siger  B esch affen h eit und in deutlichen  
K ristallindividuen , te ils  in g e sc h lo sse n e n  M assen  g a n g - und  
nesterartig, so  b e so n d e r s  auf den  gen an n ten  beiden  G ruben  
auf. P seu d o m o r p h o sen  nach S p ateisen ste in  sind  se lten .

4. Im R otspat ersch ein t, w ie  D iin n sch liffe  und A nschliffe  
zeigen , k ein e  b e so n d ere  M od ifikation  d e s  E isen o x y d s, w ie  
B o r n h a r d t 2 a n g en o m m en  hat. D er R otspat ist S p a te isen 
stein, auf d e ss e n  S p a ltr issen  u n d  K ristallflachen (R h om b oed er-  
flachen und S trukturebenen) sich  E i s e n g l a n z  in m ehr oder  
w en iger  feiner D isp er sio n  a u sg esch ied en  hat, te ilw e ise  unter  
deutlichem  k rista llograp h isch em  A b b a u  d e s  S p a te isen ste in s.

1 Oroth-Festband der Z .I. Kristallographle 1923, S. 309.
* W . B o r n h a r d t :  Oangverhaltrlsse des Siegerlandes und seiner Um. 

gebung, T. 1, Arch. f. Lagerstattenforsch. 1910.

LSnder
1. Halbjahr 

1922 1923 

t t

Gesamtausfuhr 
=  100,

1. Halbjahr 

1922 1923

6 199 2 953 0,72 0,57
S p a n ie n ........................ 9  045 1 430 1,06 0,28
Portugal . . . . 4 852 3 532 0,57 0,68
Rum anien . . . . 15 693 5 827 1,83 1,12
Bulgarien . . . . 5 397 2 205 0,63 0,43
RuBland . . . . 5 961 1 506 0,70 0,29
Finnland . . . . 5 610 4 691 0,66 0,90
Baltikum . . . . 8 744 2  284 1,02 0,44
A gypten  . . . . 4 3 1 3 3 335 0,50 0,64 '
Brit.-Sudafrika . . 7 027 2 641 0,82 0,51

57 915 43 600 6,77 8,41
13 995 7 692 1,64 1,48

N iederl.-Ind ien  . . 18 000 5 487 2,10 1,06
Brit.-Indien . . . 46 807 2 3 1 1 7 5,47 4,46
Ver. S taaten  . . . 3  382 13 055 0,40 2,52
A rgentin ien  . . . 65 842 28 889 7,70 5,57
Brasilien . . . . 25 756 13 536 3,01 2,61
C h ile .............................. 10 580 1 913 1,24 0,37
iibrige Lander . . 93 316 58 721 10,91 11,32

H A U .

5. E b en so  w ie  in d ie  S p a te isen ste in a g g reg a te  der G ang- 
m asse  ist der E isen g lan z in d as N e b e n g e s t e i n  auf Spalten , 
S ch ieferu n gsflach en , S ch ich tfu gen  und auf dem  B indem ittel 
zw isch en  e in ze ln en  Sandsteinkórnern  e in ged ru n g en  unter V er- 
drangung von  benachbarten  m eist quarzigen  N e b e n g e s te in -  
teilen , oh n e  b eso n d ere  B evorzu gu n g  vorh an d en er S p a te isen -  
s te in e in sc h liisse .

6. D er E isen g la n zg a n g  d er G rube E s e l s k o p f  bei K otzen- 
roth ist órtlich ein Q u a r z g a n g ,  d e sse n  ąu arzige  G a n g m a sse  
durch E isen g lan z m etasom atisch  verdrangt w ord en  ist. A hnlich  
w ie  beim  R otspat ist der E isen g la n z  auf R issen  und S p altu n gs-  
flachen  in d ie  Q u arzm asse  e in g ed ru n g en  und hat s ie  ste llen -  
w e is e  vo llstan d ig  ersetzt.

7. A uf dem  T a lsp ru n g  der G rube N e u e  H a a r d t  bei 
W eid en au , der zeitlich  zw isch en  der H a u p t s p a t g e n e r a t i  o n  
und der E i s e n g l a n z g e n  e r a t i o n  en tstan den  ist, hat sich  in 
kurzeń M itteln  E isen g la n z  an Punkten  a u sg e sc h ie d e n , w o  ein  
S p a te isen ste in g a n g  nicht vorh an d en  g e w e s e n  ist.

D  e  u t u n g  e n.
1. D er E isen g la n z  ist aus T h e r m e n  (S p a lten q u ellen )  

ab gesch ied en  w ord en , d ie  e in ig e  Z e it nach der H auptspat- 
gen eration , H au p tąu arzgeneration  und den  G en era tio n en  der  
E rzsulfide in G an gen  (m eist S p a te isen ste in g a n g en , aber auch  
Q uarzgangen  m it S p a teisen ste in fiih ru n g) und in K luften, Spat- 
g an gen  b en a ch b a rt,a u fg estieg en  sin d . D ie  therm alen  L osungen  
benutzten  b eim  E indringen  in d as N e b e n g e s te in  und in d ie  
prim are G a n g a u sfiillu n g  R isse  und F lachen  g er in g ster  Ko- 
hasion  (Sch ich tgren zen , K órnergrenzen , G ren zzon en  zw isch en  
versch ied en en  M ineralien , K rista llflachen , K apillarspalten).

2 . D ie  T herm en  ( m u r i a t i s c h e  Q u e llen ) en th ie lten  
C h l o r i d e ,  vornehm Iich der A lkalien  und d e s  E isen s, unter- 
geord n et d an eb en  freie S alzsaure. C h lorgeh alt und M ineral- 
b estan d te ile  z. T. en tstam m ten  m agm atisch en  A u sh au ch u n gen  
und dem  U n tergru n d e. E inen  T eil d e s  E isen s hatte d ie  T h erm e  
beim  D urchstróm en  tieferer A b schn itte  d e r S p a tc ise n ste in g a n g e  
und d es N e b e n g e s te in s  unter A u f l ó s u n g  d e s  E i s e n -  
k a r b o n a t s  au fgen om m en .

3. D ie  heiB en  C h lorid e  hóh erer  W ertigk eit, b eso n d ers  
Eisenchlorid  und M anganchorid , w irk ten  ox y d ieren d  auf die  
k arbonatische G a n g a u sfiillu n g  e in : 2  FeC I3 +  F eC O s —► F e 20 3 
+  3 F eC l2 +  3 C 0 2. D a s le ich tló s lich e  C hloriir w u rd e w eg -  
oder in E isench lorid  iib ergefiihrt. D a s n eb en  der G a n g sp a lte  
l ieg en d e  N e b e n g e s te in  w u rd e oxy d iert und geb le ich t.
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4. F reier S au ersto ff, en tsta n d en  aus der U m se tz u n g  g e -  
ringer M en g en  freien  C hlors m agrnatischer E xh a la tion  m it 
W a sse r  und S ilikaten  o x y d ier te  g le ic h z e it ig  den  v o n  ihm  erreich- 
baren S p a te isen ste in  in fo lg en d e r  U m s e tz u n g 1: 2 F eC O g +  O  
— F e 20 3 +  2 C O 2.

5. N e b e n  d em  ein fach en  O x y d a tio n sp r o ze8 , der unm itte l-  
baren U m w a n d lu n g  d e s  S p a te ise n ste in s  zu E isen g la n z , fand  
e in e  z w e ite  R eaktion sta tt:  e in e  A u s f a l l u n g  von  E isen g la n z  
a u s der heiB en  (iib er  8 0 ° , w ah rsch ein lich  so g a r  iiber 2 0 0 °  
h eiB en ) E isen ch lo r id lo su n g  durch S p a te is e n s te in 2.

6. D er  a u sn a h m sw e ise  h o h e  C h l o r g e h a l t  d er  G an g-  
w a sse r  der G rube N e u e  H a a r d t  (e tw a  2  g  Cl in  1 kg W a s s e r ) 3 
ist w ah rsch ein lich  e in  U b erb le ib se l der eh em a ls im G a n g e  
a u fg e st ie g e n e n  m uriatisch en  T h erm e. D ie  órtlich  au s e in em  
G a n g w a ss e r t iim p e l4 a u fs te ig en d  b eo b a ch te te  K o h len sau re kann  
a is A n zeich en  dafiir g e lte n , daB der E isen g la n zb ild u n g sv o r g a n g  
in g er in g stem  U m fa n g e  auch  h eu te  n och  andauert.

7. D ie  heiB e, a lk a liha ltige, sau re  T h erm e ló ste  n icht nur 
T e ile  v o n  vorh a n d en en  S p a te ise n ste in g a n g e n , son d ern  auch  
v o n  Q u a rzg a n g en  und  d e s  N e b e n g e s te in s  auf. S ie  sch ied  in 
d en  en tsta n d e n e n  H oh lrau m en , in v o rh an d en en  und erw eiterten  
R issen  u sw . E isen g la n z  au s. D ie  u n regelm aB ig  stock artige  
Form  v ie ler  E isen g la n zm itte l ist durch tie fg e h e n d e  M etaso -  
m a to se  d e s  N e b e n g e s te in s  n eb en  der G a n g sp a lte  ( a u B e r e  
G a n g m e t a s o m a t o s e )  en tstan d en .

8. B e so n d ers  w erty o llen  k om pakten  E isen g la n za b sch n itten , 
z . B . der G ruben  N e u e  H aardt und  B in d w eid e , m u sse n  durch d ie  
m uria tisch e T h erm e groB ere E isen m e n g e n  zu gefiihrt w ord en  
se in , d ie  z. T . tiefern  A b schn itten  d es prim aren S p a te isen ste in -  
g a n g e s  en tstam m ten .

F o l g e r u n g e n .
1. D er  E isen g la n z  d e s  S ieg er la n d es  ist in ein er  b eso n d ern  

E isen g la n zg en era tio n  in h y d r o t h e r m a l e r  S y n th e se  g eb ild e t
> Bei den hohen Temperaturen, die fiir die Thermen des SpStpalSozoi- 

kums vorausgesetzt werden kónnen (80° bis iiber 200°), ist die Voraussetzung 
eines Hydratatlonsverz6gerers, die w  6 i b I i n g (bei B o r n h a r d t ,  a. a. O. 
S. 364) itiaclien zu mOssen glaubte, nicht erforderlich. Auch kann sich Chlor, 
wie Professor Dr. W  o I b i i n g mir mitteilt, beim Zusammentreffen von SalzsSurc 
mit manganhaltigen Mineralien gebildet haben: MnaO « + 8 HCI — 3 MnCIj 

Clj + 4 H ,0 .
* vgl. die Versuche W ó l b l l n  gs (bei B o r n h a r d t ,  a. a. O. S. 362ff.).
3 B o r n h a r d t ,  a . a .O .  S.352.
* B o r n h a r d t ,  a. a .O . S. 359.

w o rd en . E ine p yrom etam orp h e R eih e S p ateisen ste in -E isen -  
g la n z  b zw . S p a te isen ste in -R o tsp a t-E isen g la n z  b esteh t n i c h t ,  
E rhitzung unter L uftabschluB  und h o h em  D ruck  laBt aus Spat
e ise n ste in  n icht E isen g la n z , so n d ern  M agn etit w erd en , w ie  
d ie  K ontakthófe d er B a sa ltg a n g e  z e ig e n , d ie  S p ateisen stein -  
g a n g e  d u rch setzen .

2 . D er  E isen g la n z  der S ieg er la n d er  G a n g e  ist: a) durch 
a n o g e n e  O x y d a t i o n  von  S p a te isen ste in ,ly erb u n d en  m it einem  
F reiw erd en  der K o h len sa u re , b ) durch A u s f a l l u n g  aus heiBer 
E isen ch lo r id lo su n g  b ei A n w e se n h e it  und u n ter  chem ischem  
A bbau  d e s  S p a te ise n ste in s  g eb ild e t  w o rd en . D en  Au f -  
l o s u n g s y o r g a n g e n  und dem  unm itte lbaren  U m w a n d -  
l u n g s p r o z e B  unter G ew ich tsv erm in d eru n g  steh t ein a s -  
z e n d e n t e r  Z e m e n t a t i o n s p r o z e B  u nter Stoffzufuhr 
g eg en iib er .

3. B e d eu ten d e  b au w iird ig e  E ise n g la n z g a n g e  konnten  nur 
in S ch ich ten  e n tsteh en , d ie  uber d en  R au h flasersch ichten , dem  
H a u p t t h e r m a l h o r i z o n t  der d e v o n isc h e n  E isen sau erlin ge, 
la g en . D ie  in d en  R auhflasern  b e so n d e r s  m a ch tigen  Spateisen- 
ste in g a n g e  lie ferten  im w e se n tlic h e n  d as d en  obern  Ab
schn itten  zu gefiih rte  E isen . D a h er b este h e n  s e k u n d a r e  
T e u f e n u n t e r s c h i e d e  a s z e n d e n t e r  E n t s t e h u n g .  Dic 
tie fer lieg e n d e  a s z e n d e n t e  O x y d a t i o n s z o n e  hat an die 
m it ihr verzah n te h ó h er lieg en d e  Z e m en ta tio n szo n e  Mineral- 
su b sta n z  a b g e g e b e n .

4. D a  d ie  S p a te ise n ste in g a n g e  m e ist  ihre W u rzel oder 
ihre v o rz iig lich ste  E n tw ick lu n g  in d en  R auhflaserschichten  
h ab en , treten d ie  b ed eu ten d ern  g e s c h lo sse n e n  E isenglanzm itte l 
erst in d en  d a ru b er lieg en d en  H erd orfer S ch ichten  auf. So 
erklart sich  d ie  z  o n  a r  e  L a g e  d er E isen g lan zvork om m en  auf 
d en L inien G o se n b a c h —W eid en a u  im  N o rd en  und Steine- 
bach —Sch u tzb ach  im  S u d en , e tw a  para llel zu  den  Rauhflaser- 
zo n en  d e s  S ie g e n e r  H a u p tsa tte ls . In der p o s ld e v o n isc h e n  E isen
g la n zg en era tio n  h at im B ereich  d e s  d e v o n i s c h e n  Q u e l l e n -  
s a t t e l s  von  S ie g e n  e in e  nach  o b e n  und auB en gerichtete  
W a n d e r u n g (D iffu s io n ) d e s  E isen s , verursacht durch ein W ied er-  
auftreten  vo n  T h erm en , sta ttg efu n d en .

B ergrat D r.-ln g . H . Q u i r i n g ,  Berlin.

W I R T S C H A F T L I C H E S .
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Stichtag

des Stat. Reichsamts des Berliner Tagebl.

1913 =  1

±
geg.Vor-
woche

°/o

1913=1
geg/Vor-
woche

o/o

1913 =  1
geg/Vor-

woche

"/o

1913 =  1

±
geg.yor-

woche

%
1913=1

gegTVor.
woche

“/o

1913 =  1

±
geg.Vor-

woche

%
4.Juli

■ 30.6 .- 6.7. 1 5 718 3 9 0 6 9 , 3. Juli 3 3 8 2 8 . 3 8 0 3 0
11. „ 21511 +  34,31 7 .7 .-13 .7 . 2 0 2 7 9 +  29,02 50 128 +  28,31 10. „ 48644 +  43,80 4 9 6 6 0 +  30,58
16- „ 2 8 8 9 2 +  78,57 2 8 955 14.7 .-20 .7 . 2 5 9 9 2 +  28,17 67 990 +  35,63 17. „ 5 7 4 7 8 +  18,16 6 2 4 0 0 +  25,65
23 . „ 3 9 3 3 6 +  36,15 4 0 7 1 9 +  40,63 2 1 .7 .-27 .7 . 38091 +  46,55  

+ 1 0 4 ,8 2
107182 +  57,64 24. „ 7 9 4 4 2 +  38,21 8 9 1 8 9 +  42,93

30 . „ 7 1 476 +  81,70 8 0003 +  96,48 28.7 .- 3.8. 78 018 2 40597 +  124,47 31. „ 183510 +  131,00 2 10847 +136 ,40
6. A u g . 149531 + 1 0 9 ,2 0 148039 +  85,04 4 .8 .-10 .8 . 176789 + 1 2 6 ,6 0 6 79547 +  182,44 7. A ug. 483461 +  163,45 615161 + 191 ,76

13. „ 4 3 6 9 3 5 + 1 9 2 ,2 0 4 11418 + 177 ,91 11.8 .-17 .8 . 4 3 9 9 1 9 + 1 48 ,84 903147 +  32,90 14. „ 6 6 3 8 8 0 +  37,32 84 2 1 0 0 +  36,89
20. „ 7 5 3733 +  72,50 793 950 +  92,98 18.8 .-24 .8 . 7 22427 +  64,22  

+  64,48
137 2 8 4 2 +  52,01 21. „ 12 4 6 5 9 8 +  87,77 1 5 0 0 9 8 0 +  78,24

27 . „ 118 3 4 3 4 +  57,01 1 2 2 5 6 4 4 +  54,37 25 .8 .-31 .8 . 1 1 8 8 2 6 7 2 2 3 0 7 6 2 +  62,49 28. „ 16 9 5 1 0 9 +  35 ,9S 2 2 8 1 7 0 0 +  52,01
3 .S ep t. 1845261 +  55,92 2 0 5 8 1 4 6 ;+  67,92 1.9.- 7.9. 2 2 0 8 3 7 9 +  85,85  

+ 2 4 8 ,8 9
5ą62221 +  162,79 4.Sept. 2 9 8 1 5 3 2 +  75,89 4 2 2 1 3 1 0 +  85,01

10. „ 5051 046 + 1 7 3 ,7 3 6 1 5 4 7 0 7 + 1 9 9 ,0 4 8 .9 .-14 .9 . 7 7 0 4 7 0 6 18943 814 + 3 2 3 ,1 5 11. „ 11513 231 + 2 8 6 ,1 5 16527000 +291,51
17. „ 14244900 + 1 8 2 ,0 2 16690807 + 1 7 1 ,1 9 15.9 .-21 .9 . 1S 564 556 + 1 4 0 ,9 5 47009773 +  148,15 18. „ 36000000 + 2 1 2 ,6 8 44897000 + 171,66
2 4 . „ 2S 000 000 +  96,56 37872373 + 126,91 2 2 .9 .-28 .9 . 32 982 431 +  77,66 48960745 +  4,15 25. „ 36200000 +  0,56 46060000 +  2,59

1 O kt. 40400000 +  44,29 45743443 +  20,78  
+ 1 7 5 ,7 2

. . 2. Okt. 84 500000 +  133,43 108400000 + 135,40

3. „ 109100000- + 1 7 0 ,0 5  
691900000 + 5 3 4 ,1 9

126121549 . . . . 9- „ 307400000 + 2 6 2 ,7 9 396400000 +265,68
15. „ 714072086 + 4 6 6 ,1 7 . . . . 16. „ 1092 S00 000 + 2 5 5 ,5 0 . .

22. „ 2138410660 + 1 9 9 ,4 7 1

1 Fiir die letzten beiden Wochen z. T. vorUufłge Zahlen.
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Deutschlands AuBenhandel in Nebenerzeugnissen 
der Steiukohlenindustrie im Juli 1923.

E infuhr A usfuhr
1922 1923 1922 1923

t t t t

S te ink oh len teer .............................. 2 732 1 589 1 673 2 101
S t e in k o h le n p e c h ......................... 3 858 84 11 419 2 183
Leichte und sc h w ere  Stein-
k oh len teeró le , K ohlen  w a sser
stoff, A sph altn ap hth a  . . . 230 1 533 9 813 2  180

Ste i nkohl ent eers tof f e . . . . 243 214 620 424
Anilin, A n ilin sa lze  . . . . — - 324 41

Gewinnung und Belegschaft im mitteldeutschen Braunkohlen-
bergbau in den Monaten Mai und Juni 1923l.

Juni
anuar-Jtini

Mai ' ±  1923
1923 1923 1922 1923 gegen 1922 

°/o

A rbeitstage . . . • 25 26 151 152 _
K ohlenforderung:

+  6,61in sg esa m t lOOOt 7 473 8 325 45 734 48 755
davon aus dem
Tagebau 10001 6  073 6  698 37 132 3 9 4 4 5 +  6,23
Tiefbau 10001 1 400 1 627 8 602 9  309 +  8,22

a rb eitsta g lich :
in sg esa m t . t 
je A rbeiter . kg

298 929 320 185 302 872 320 753 +  5,90
1 937 2 075 2 153 2 089 -  2,97

K ok sg ew in n u n g
lOOOt 36 36 212 215 +  .1 ,4 2

PreBkohlen-
h erste llu n g  lOOOt 1 869 2  034 10 230 11 629 +  13,68

T eererzeu gu n g  . t 5 547 5 391 29 853 31 968 +  7,08
Zahl der B esch a f

tigten (E n d e  d e s
M o n a ts ) :

+  9,15A rbeiter . . . 154 308 154 334 140 697 153 572
B etrieb sb eam te . 6 274 6 303 5 883 6  256 +  6,34
kaufm . B eam te . 4 687 4 763 4 1 1 9 4 663 +  13,21

1 Nach den Nachwelsungen des Deutschen Braunkohlen-IndustHe-Vereins 
m Halle.

Brennstofhrerkaufspreise im Rheinisch-Westfalischen Kohlen- 
Syndikat ab 15. Oktober 1923. In fo lg e  d er am  15. O ktober d .J . 
erfolgten  A u fh eb u n g  d e s  K o h len steu erg esetzes verringern  sich  
die in N r. 39  d. Z. vom  29. S ep t. d. J, veróffentlich ten  Brenn- 
stoffverkau fsp re ise um  rd. 35 ,20  °/„ (Fettfórd erk oh le von  38,46  
G oldm ark je  t auf 24 ,92 G oldm ark  je  t).

D ie  P re ise  v ersteh en  sich  je  T o n n e  einsch lieB lich  der vom  
Reich erh o b en en  U m sa tzsteu er , einschlieB lich  d e s  H an d els-  
aufsch lags so w ie  der Z u sch la g e  fiir d ie  E rrichtung von  B erg- 
m an n sw o h n u n g en . S ie  g e lten , so fern  n icht e in e  andere Fracht- 
grundlage a n g e g e b e n  ist, frei E isen b a h n w a g e n  ab W erk. Bei 
W erken o h n e  E isen b ahn an sch luB  g e lte n  d ie  B rennstoffverkaufs- 
preise ab  W erk.

D ie  P r e ise  d iirfen  w e d e r  vom  Syndikat noch  vom  H an d el 
uberschritten w erd en , e s  se i d en n , daB der K aufer Kredit- 
gew a h ru n g  o d er  so n s tig e  b e so n d e r e  L eistun gen  d e s  V erkaufers 
(z. B. A u fw en d u n g en , um  Z ah lu n gen  w ertb esta n d ig  zu m achen) 
in A nspruch  n im m t. D ie  Z u sch lage fur K red itgew ah ru n g oder  
so n stig e  b e so n d ere  L eistu n gen  sind  fiir jed e  e in ze ln e  L eistun g  
in d en  R ech n u n g en  b e so n d e r s  a n zu geb en .

Fiir b e so n d ere  M arken k ón n en  von  d en  Syndikaten  en t
sp rech en de Z u sch la g e  und A b ziig e  auf d ie  B rennstoffverkaufs- 
preise fe s tg e se tz t  w erd en , d ie  der H an d el n icht zu u n gu nsten  
des K aufers andern  darf. D e r  R eichskoh lenverband  hat das 
Recht, e in e  A b an d eru n g  d ie se r  F estse tzu n g en  zu verlan gen . 
D er R eichskohIenverband  ist auf A nfrage d e s  K aufers zur A us- 
kunft uber d ie  H ó h e  d e s  fe stg e se tz te n  Z u sch la g s o d er  A b- 
zugs verpflich tet.

Im iibrigen  g e lten  d ie fo lg en d e n  Z a h lu n g sb ed in g u n g en :
1. D ie P reise  sind  G o l d i n a r k p r e i s e ,  errechnet auf dem  

den jew e ilig en  P re isfestse tzu n g en  zu g ru n d eg e leg ten  
D ollarstand , der b ei a llen  U m rech n u n gen  in P apier- 
mark nicht unterschritten  w erd en  darf (d . i. ab  15. d. M.
4 011 6 6 7 0 0 0  Ji).

2. E rfolgt d ie  Z ah lu n g  in Papierm ark, s o  w erd en  d ie P apier- 
m arkbetrage nach der am tlichen  D o llarn o tieru n g  an der  
Berliner B órse (M ittelkurs zw isch en  G eld - und Brief- 
kurs; 1 D ollar =  4 ,20  G oldm ark) zu d em  D ollarstan d  d e s  
T a g e s  nach A b g a n g  der W are u m gerech n et, w en n  sie  
bis zum  4. T a g e  nach A b g a n g  d er W are b eim  Syndikat 
in sp esen fre ier  K asse  e in g e g a n g e n  ist.

3. Bei U b ersch reitun g  der zu  2  g en a n n ten  Frist s in d  Z in sen  
bis auf w e iteres  in H ó h e  von  10 v. H . pro Jahr so w ie  
der zurzeit d e s  Z a h lu n g se in g a n g s evtl. g e lte n d e  h ó h ere  
G o ld m a rk p re is .zu  zah len . A is U m rech n u n gsk u rs der  
G oldm ark in Papierm ark g ilt  in d ie se m  F alle  der am t- 
liche D ollarkurs am  T a g e  d e s  Z a h lu n g se in g a n g s , m in- 
d esten s  aber d er jen ig e  K urs, w elch er  der B eschluB -  
fa ssu n g  d e s  am  L iefertage g iilt ig  g e w e s e n e n  G old -  
m arkpreise zu g ru n d eg e leg en  hat. A uB erdem  kann d ie  
A u frech n u ng der je w e ilig e n  G eld b csch a ffu n g sk o sten  
vorb eh alten  w erden .

AuBenhandel Spaniens in Kohle und Eisen im Jahre 1922.

W ahrend d ie  K oh lenein fuhr S p an ien s , w ie  d ie  nach- 
steh en d e  Z u sa m m en ste llu n g  ze ig t , im  letzten  Jahr g e g e n iib e r  
dem  V orjahr w esen tlich  h ó h ere  Z ah len  au fw eist, v erze ich n ete  
die Zufuhr von  E isen erzeu g n issen  aus d em  A u slan d  m it A u s-  
nahm e von  W eifib lech  und R adern e in en  erh eb lich en  R iickgang. 
D ie A usfuhr von  E isen erz, d ie  1921 unter dem  groB en  britischen  
B ergarbeiterausstand  und der dadurch b ed in g ten  la n g en  Still- 
leg u n g  der britischen  H o ch ó fen  sc h w er  zu le id en  g eh a b t hatte, 
stieg  um  annahernd  2  M ili. t, w a s  m ehr a is e in e  V erd op p lu n g  
g eg en  das V orjahr b ed eu te t;  g le ic h z e it ig  erfuhr auch d ie  A u s
fuhr von E isen k ies e in e  Z u n a h m e um  173 000  t.

E rzeu gn is 1921

t

1922

t

± 1922 
g e g e n  1921 

t

E i n f u h r :
K o h l e ..................................... 958  815 1 455 641 + 4 9 6 8 2 6
Koks, P reB kohle . . . 92 037 118 554 + 26  517
S ch ien en  . . . . . . 36 556 14 899 21 657
Stah lstab e, B lech e . . . 97 589 57 499 — 40 090
W e iB b le c h .............................. 6 2 4 7 12 973 + 6 726
R ó h r e n ..................................... 13 808 5 976 7  832
Rader ..................................... 7 3 1 3 7 463 + 150
L o k o m o t iv e n ........................ 8  478 7 760 _ 718
M asch inenteile  . . . . 6 404 3 976 — 2 428
E isen b a h n w a g en  . . . 2 885 735 — 2 1 5 0

A u s f u h r :
E isenerz 1 824  753 3  800 969 +  1 976  216
E isen k ies 1 178 521 1 351 755 + 173 234
E isen- und S tah lb lóck e . 2 6  451 + 6 449
M a n g a n e r z ........................ 31 775 27  456 4 3 1 9

Bergbau- und Huttengewinnung Norwegens im Jahre 1921.
D ie  b ergb au lich e G e w in n u n g  N o r w e g e n s  b ie te t fur das  
Jahr 1921 im  g a n zen  e in  u n g iin s tig e s  B ild . N ur an  K upfererz

E rzeu gn isse 1920

t

1921

t

± 1 9 2 1  
g e g e n  1920  

t

E isenerz . . . .  
E isen k ies . . . .  
N ickelerz . . . .  
K upfererz . . . .  
Elektroroh e isen  . . 
E isen verb in d un gen

79 208  
333 011 

12 482  
6  809  
2  852  
2  919

54  975  
231 123 

2 141 
14 135 

1 706  
803

-  24  233  
- 1 0 1  888
-  10 341 
+  7 326
-  1 146
-  2 1 1 6
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w u rd en  7000 t od er  rd. 100%  m ehr g e w o n n e n , d a g e g e n  ist 
d ie  F ord eru n g  v o n  E isen erz  ( — 2 4 0 0 0  t), E isen k ies ( — 102 000 t) 
und N ick elerz  ( — 1 0 0 0 0  t) erheb lich  zu riick g eg a n g en . A uch an 
E lek troroh eisen  und an E isen v erb in d u n g en  w u rd e b ed eu ten d  
w e n ig e r  h erg este llt  a is 1920.

Der Steinkohlenbergbau Polnisch-Oberschlesiens 

im Juli und August 1923

A u s d er n a ch steh en d en  Z u sa m m en ste llu n g  ist zu erseh en , 
w ie  sich  in d em  jetzt p o ln isch en  T eil O b ersch le s ien s  d ie  
K oh len -, K oks- und P reB k o h len g ew in n u n g  (in 1000 t) so w ie  
d ie  B e leg sch a ft se it  Januar 1923 en tw ick elt haben .

Monat
Steinkohle

arbeits- 
msges. | , ag lich

Koks PreB
kohle

Belegschaft in

Kohlen- Koke- 
gruben reien

den

Preii-
kohlen-
fabriken

M onats-
durchschn itt

1 9 2 2 . . . 21 3 1 86 111 17 143 409 3928 244
1923

Januar . . . 2 330 93 113 16 147 424 4179 212
F eb ru a r . . . 2 102 91 102 19 147 324 4175 225
Ma r z . . . . 2  413 93 120 22 146 874 4185 221
Ap r i l . . . . 2 132 89 114 21 147 482 4215 276
M ai . . . . 1 947 85 114 25 147 602 4227 301
Juni . . . . 2  258 90 113 32 146 995 4231 399
Juli . . . . 2  348 90 117 31 148 093 4241 327
A u g u st . . . 2 380 92 123 33 149 591 4274 373

Jan .-A ugu st 1 7 9 1 0 90 918 199 147 673 4216 292

Juli A u g u st Jan u ar- 
1922

-A u g u s t
1923

H a u p tb a h n v ersa n d : t t t t
K o h l e  . . . . 163 9 4 7 5 176 2 5 9 7 11678615 1 3 0 6 2 1 2 2

d avon  nach dem
Inland . . . . . 5 8 7 0 9 0 717415 6 7 0 1 4 6 7 4 5 5 6 8 7 0
A u slan d  . . . . 1052385 1 0 4 5 1 8 2 4 9 7 7 1 4 8 8 5 0 5 2 5 2

davon nach
Deutschland2 . . 717194 660777 1221054* 6069645
Polen . . . .  . . 1194228
Deutsch- Ósterreich 203577 254600 1436534 1487782
Tschechoslowakei 42080 61866 217338 298464
Ungarn . . . . 18163 11566 130391 258288
Danzig . . . . 25943 23216 120916 177409
Schweiz . . . . 23647 8323 928 102176
Schweden . . . 650 4186 20051

K o k s ......................... 82201 8 3 084 5 56993
d avon  nach dem

In la n d ......................... 5 1 6 8 9 6 2 7 2 9 383 224
A uslan d  . . . . 3 0 5 1 2 2 0355 .. 173769

davon \nach
Deutschland2. . 19178 12 741 , 111528
Deutsch- Ósterreich 5 706 3681 34870
Italien . . . . 748 340 2153
Danzig . . . . 1994 1601 11246
Schweiz . . . . 888 8 9 3 , 5961
Jugostawien . . 1200 150 . 3427

1 Nach Angaben des Oberschlesischen Berg- und Huttenmannischen 
Vereins, Kattowitz. 9 einschl. D. O.-S, 3 nur Juli und August.

D ie  N e b e n p ro d u k ten g ew in n u n g  b ei d er  S te in k oh len fórd e-  
rung ste llte  sich  im  A u g u st auf 4603 t R oh teer  (Jan .-A u g.
34 157 t), 708 (5484) t T eerp ech , 430 (3249) t T e eró le , 1243 
(9583) t R o h b en zo l, 1658 (11 591) t śc h w . A m m on iak  und 43  
(294) t N ap h th a lin .

Der Kohlenbergbau von Neu-Sudwales im Jahre 1922.

N a ch  d em  Jahresberich t der B ergb a u a b te ilu n g  von  N eu -  
S u d w a le s  iiber 1922 b e lie f sich  im  letzten  Jahre der W ert 
der B e r g b a u g e w in n u n g  d e s  S taa tes auf 14,27 M ili. £  und w ar  
d am it groB er a is  in  irgend  e in em  fruheren  Jahr m it A u sn a h m e

von 1918, w o  er 14,42 M ili. £  b etragen  hatte. A n K ohle wurden  
10,18 M ili. l . t  im  W erte  von  8,51 M ili. £  g e fó rd ert; d as waren  
610 0 0 0 t  w e n ig e r  a is 1921. D er K oh len b ergb au  und d ie  Koks- 
h erste llu n g  litten  w ah ren d  der B erich tszeit sc h w er  unter der 
S tille g u n g  der W erke der Broken H ill Proprietary C o . in 
N e w c a s t le  und d er  B etr ieb se in sch ra n k u n g  auf d em  E isen -u n d  
S tah lw erk  H o sk in s in L ith g o w . D ie  R iickw irkung trat vor 
allem  auf dem  G eb ie t  der K o k serzeu g u n g  zu ta g e , d ie  von 
592 0 0 0 1 im  V orjahr auf 2 4 0 0 0 0  t zu riick gin g . Im Kohlen- 
und Ó lsch ieferb ergb au  w aren  im letzten  Jahr 21 634 P ersonen  
b esch a ftig t g e g e n  21 265 im  V orjahre. U b e r  d ie  E ntw icklung  
d es K o h len b erg b a u es von  N eu -S u d w a les  in d en  Jahren 1919 
b is 1922 unterrichtet d ie  fo lg e n d e  Z u sa m m en ste llu n g :

1919 1920 1921 1922

F o rd erm en ge . 1 .1 
D u rch sch n ittsw ert

8 6 3 1 5 5 4 1 0 7 1 5 5 9 9 10793387 10183133

je t . . . . .  
Jahresfórderanteil

12 s 6 d 14 s 5 d 16 s  9 d 16 s 9 d

e in e s  A rb eiters 1 .1 478 541 512 470
W ert d e s  Forder- £  s d £  s d £  s d £  s d

an te ils  . . . . 300 11 8 390  1 4 431 4 8 395 12 4
T ó d lich e  U n fa lle  
A u f 1 tod l. Y eru n 

g luckten  entf.

17 20 19 12

F ord erm en g e  1 .1 507 738 535 799 568 073 848 594

N eu -S iid w a les  w e is t  drei B ergb aub ezirke auf; auf diese  
hat sich  d ie  G e w in n u n g  nach M e n g e  und W ert in den  letzten  
b eid en  Jahren w ie  fo lg t verteilt.

M en g e W ert
Bezirk 1921 1922 1921 1922

l . t l . t £  ! £

N órd lich er  Bezirk 7 493 002 7 156 921 6  579 710 1 6 250 977
S iid lich er  „ 2 062 958 1 878 594 1 702 2821 1 5 3 0 1 0 6
W estlich er  „ 1 237 427 1 147 618 796 396 726 863

Zu e in em  erheb lichen  T e il g e la n g t  d ie  K oh le von  N eu- 
S iid w a le s  zur A u s f u h r ,  d er  h eim isch e  V erbrauch  bean
sprucht nicht e in m al d ie  H a lfte  d er  G e w in n u n g . D ie  Ausfuhr 
ist zu  etw a  d er  H alfte  nach au stra lasia tischen  H afen  gerichtet, 
d ie  andere H alfte  g e h t  vorn eh m lich  nach  d em  asiatischen  und 
su d atn erik an isch en  F estlan d .

1921 
1 .1

1922 
1 .1

G e s a m t a u s f u h r .................................... 5 524 759 5 2 3 9 3 9 7
davon nach:

australasiatischen Hafen . . . 2752810 2841253
andern Hafen . . . . . . . 2771949 2398144
V erbrauch im in land . . . . 5 268 628 4  943 736
G e s a m tfó r d e r u n g ............................... 10 793 387 10 183 133

U b er d ie  letztjahrige K o k serzeu g u n g  w erd en  nachstehend  
noch  e in ig e  A n gab en  g e b o t e n :

Bezirk

Erzeugte
Koks-

m en g e
l . t

D u rch 
schn ittsw ert  
je  t ab  W erk

£  s d

Zahl der K oksófen

im vor- 
B etrieb  handen

N órd lich er Bezirk 48  603 2  0 6 133 413
S iid licher ,, 191 626 1 9  8 377 621
W estlich er  „ _ —  - _ 133

in sg es . 240  229 1 11 11 510 1 167

Englischer Kohlen- und Frachtenmarkt.

1. K o h l e m n a r k t .  (B ó rse  zu N ew ca stle -o n -T y n e). D ie  
M arktlage der m it d em  19. O ktober en d ig en d en  W o ch e  unterlag  
zu n ach st e in ig en  S ch w a n k u n g en , erh olte  sich  aber am  SchluB  
der W o ch e  w ied er  und z e ig te  in a llen  S orten  F estig u n g . Kleine 
K esse lk o h le  w ar e tw a s u n regelm aB ig , w ahrend  b e ste  und zw eite
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Sorten stark b egeh rt w aren  und m it L eichtigkeit d ie  kurzlich 
erhóhten P re ise  (24 s ó d  -2 5  s  fiir b eśte  B lyth, 25 s ó d —26 s ó d  
fiir b este  T y n e  und 22 s 6 d —23 s  fiir zw eite  Sorte Blyth und  
Tyne) b eh au p ten  konnten . B unkerkohle w ar eb en fa lls sehr  
stark gefragt und h ielt sich  m it 23 s 6  d —24 s 6 d fiir D urham - 
u n d 2 1 - 2 2 s  fiir N orthum berland-Sorten  auf der vorw óch igen  
H óhe. D ie  gróB te N ach frage fand in d essen  w ied eru m  D urliam - 
K okskohle, d ie  sich  zu 23 s 6 d 24 s 6 d am  b esten  beh au p tete. 
Im Laufe der W o ch e  w urd en  hierin  fiir sp atere L ieferung  
gróBere A b sc h liis se  g e ta tig t, w o b e i P reise  von  28 s i l  d —29 s 2 d 
erzielt w urd en . A uB erdem  w u rd en  V ertrage in K essel- und  
G askohle a b g e sc h lo s se n , dereń  A u sfiih ru n gen  sich  te ils  auf 
Ende d, J. te ils  auf d as n ach ste Jahr erstrecken. D er Koks- 
markt lag fest, d ie  N ach frage w ar gu t, b eso n d ers in H och ofen -  
und G ieB ereisorten  (45  s - 4 7  s 6 d). G askoks w ar knapp und  
fand flo tten  A b satz  zu 41 s.

2. F r a c h t e n m a r k t .  D ie  M arktiage w ar in der ver- 
gan gen en  W o ch e  im  a llg em ein e n  fest, w en n  auch e in ig e  A nde- 
rungen in d en  N o tieru n g en  stattfanden . A m  T yn e b ew eg te  
sich das G esch a ft fur d as nahe F estland  etw a  in v o rw óch igem  
U m fang, w o b e i der M arkt fur d ie ba ltisch en  und M ittelm eer- 
lander le ich te  B e sse r u n g  erfuhr. D ie  K oh len sta tion en  lagen  
an der N o rd o st-K iiste  ruhig, von  C ardiff w urde hierfiir g er in g e  
G esch aftstatigk eit zu erm afiig ten  Satzen  g em eld e t. B em erkens- 
wert am  w a lis isch en  M arkt w ar d ie B ehau p tu ng und te ilw e ise  
A u fbesseru n g der su d am erik an isch en  Satze. D ie  Frachten  
C ardiff-G enua s t ieg en  von  8 s 1 1 1/4 d in der V orw o ch e  auf 9 s  
2'li d in der B er ich tsw o ch e , w ahrend  Cardiff-Le H avre von

P A  T E  N  T B

Patent-A nm eldungen,
d i e  z w e i  M o n a t e  l a n g  i n  d e r  A u s l e g e l i a l l e  d e s  R e i c h s p a t e n t a r a t e s  a u s l i e g e n .

V om  20. S ep tem b er 1923 an :
5 b , 10. M . 8 0 6 5 8 . J o se f  M arcus, D u sseld orf. K eilvor- 

richtung zum  H ere in g ew in n en . 2 1 .2 .2 3 .
I9 a , 28. N . 2 2 1 1 8 . N ied erlau sitzer  K ohlenw erke, Berlin, 

D o p p ela u sleg er -G le isr iick m a sch in e; Z us. z. A nm . N . 2 1 6 0 1 .
9. 5 .2 3 ,

2 0 k, 9. B. 10 8 9 3 4 . B isch off & H en se l G . m .b . H ., M ann
heim . S tro m sch ien e  fur d ie  F ahrle itu n gen  bei K ran-und  Trans- 
portanlagen , e lek trisch en  F órderan lagen , B ahnen u sw . 2 1 .3 .2 3 .

26 d, 8. D . 4 1 5 6 3 . A u gu stin  A m ed ee Louis Joseph  D am ien s, 
A rcueil-C achan (S e in e ), M arie C harles J osep h  E ly see  d e  L oisy , 
Paris, und O liy ier  J osep h  G isla in  P ie tte , B riissel. V erfahren  
zur G ew in n u n g  d e s  S ch w efe ls  aus G asen . 1 1 .4 .2 2 . Frank
reich 3 .6 .2 1 .

40 c, 4. C . 32  232. C h em isch e Fabrik Kalk G . m . b . H . ,  K oln, 
und Dr. H erm an n  O eh m e, K óln-K alk. V erfahren zur H er- 
ste llu n g  von  a schefre iem  K oks fiir m eta llu rg isch eZ w eck e . 7.6.22.

61 a, 19. H . 7 1 1 9 4 . H a n sea tisch e  A pparatebau-G esellschaft  
yorm .L . von  B r e m e n & C o .m .b .H ., K iel. L uftrein igungspatrone  
fur A tm u n g sg era te  zur R ettu n g  aus E rstickungsgefahr. 2 .1 1 .1 6 .

V o m  24. S ep tem b er 1923 an:
5 b , 9. K. 8 5 2 2 6 . Fritz K eienburg, Karnap, Bez. E ssen . 

Stan gen sch ram m asch ine . 1 3 .3 .2 3 .
5 b , 10. L. 5 7295 . A d olf L innem ann.C harlottenburg . M echa-, 

nischer K ohien- und G este in b rech er. 1 0 .2 .2 3 .
5 b, 12. L. 5 6 2 4 6 . Fa. H einrich  Lanz, M annheim . Ver- 

fahren b eim  S u ch en  nach und Fórdern au s O l-, b eso n d ers  
P etro leu m au ellen  m it H ilfe  ein er  fahrbaren D am pfkraftanlage.
14 .8 .2 2 .

42 p, 5 . K. 70 823. Fried. Krupp A. G ., E ssen . Schalter zum  
F em ein ste llen  vo n  F órd erb etr iebs-Z ah lw erk en ; Z u s . z . A n m .
K. 77 191. 3 .1 1 .1 9 .

82 a, 1. A . 3 8 5 8 7 . H u g o  A pfelbeck , Falkenau a. E ger  
(B óh m en ). V erfahren  zum  B rikettieren von  K ohle. 1 2 .1 0 .2 2 .

V o m  27. S ep tem b er 1923 a n :
5 b , 10. M . 80  653. Karl M arcus, D u sse ld o rf. B ohrer m it 

K eilvorrichtung zum  H erein treib en . 2 1 .2 .2 3 .

6 s 103/< d auf 6 s 2  d zuruckging. A lexan d rien  erh óh te  sich  
auf 9 s 6 d, La P lata n otierte  14 s 10'A d. T yn e-R otterdan i s t ie g  
von 5 s 2'fr d auf 5 s  6 d, -H am b u rg  von 4 s 1 0 ’A d auf 5 s d.

Londoner Preisnotierungen fur Nebenerzeugnisse.

In der W o ch e  en d ig en d  am  
12. Okt. 19. Okt.

Benzol, 90er, N orden . 1 G all.
s

1/4
„ „ S iiden ♦ »ł 1/4

ł» 1/8-1/9
K arbolsaure, roh 60 °/„ ł» 3/4

„ krist. 40 % ł> 1/2— 1/3 ) 1/2
Solventnaphtha, N ord en • l> 1/3

„ Siiden łl 1/3
R ohnaphtha, N o rd en  . ł> 19
K r e o s o t .............................. ł> /9'/j

Pech , fob. O stk iiste . . . . 1 l .t 130 j 137/6
„ fas. W estk iiste * * if 118/6-122/6! 118/6-130

82/6

D er M arkt fiir T e e r e r z e u g n i  s s e  lag  im a llg em ein e n  
schw ach , B enzol w ar flau und n e ig te  zur A b sch w a ch u n g , 
w ahrend K arbolsaure fest und N ap h th a  ruh ig  lag . P ech  z o g  
an und w ar an der O stk u ste  lebhafter.

In s c h w e f e l s a u e r m  A m m o n i a k  verin och te  d ie  n eu e  
P reisfestsetzu n g  den  lu landm arkt nicht w esen tlich  zu b eein -  
flussen . D as A u sfu h rgesch aft w ar lebhaft, sch e in t sich  jed och  
allm ahlich a b sch w a ch en  zu w o llen .

E  R  / C  H  T.

5 b, 12. K. 8 5 0 3 4 . G eo rg  K órner, G orn ia  b. R ositz (S .A .). 
S treckenbagger zum  A bbau von K ohien . 2 6 .2 .2 3 .

1 21 ,4 . C . 3 2 2 4 5 . Dr. Fritz C rotog in o , L eim bach b. Sal- 
zungen . V erfahren zur V erarbeitu n g  von  C arnallit. 1 7 .6 .2 2 .

2 0 e , 16. L. 5 6 6 6 0 . Karl Leh, Sch iffw eiler . K up plu n g  fiir 
F órderw agen . 2 5 .1 0 .2 2 .

23 b, 4. R. 5 7 6 6 6 . A .R ieb eck sch e  M on tanw erk e A .G ., H alle  
(Saale). V erfahren zur A b sc h e id u n g  von  B en zo l od er  Benzin  
aus G em isch en . 2 2 .1 .2 3 .

Deutsche Patente.

1 a (3). 377349, vom  27. Juli 1921. F e r n a n d  C o u r t o y  
i n B r ii s s  e  I. Selbsttatig wirkende Austragvorrichtung fiir Kohien- 
waschapparate. Prioritat vom  1. Juli 1921 beansprucht.

A n einer S ta n g e , d ie  in e in em  unten  o ffen en  und ob en  
durch e in en  D eck el v ersch lo ssen en  Z ylin d er m it H ilfe  e in es  
auf ihr b efestig te n  K olb en s gefiihrt w ird , ist am  untern E nde  
ein A bschluB kórper b e festig t, der durch e in e  d ie  S ta n g e  nach  
ob en  driickende F ed er in der S ch lieB lage g eh a lten  und durch  
d ie  S au gw irk u ng, d ie das in d er W aschvorrich tu n g  o . d g l. um- 
laufende W a sser  auf ihn und auf den  K olben  au siib t, se lb s l-  
tatig g eó ffn e t w ird. D er A bschluB kórper schlieB t d ie  auf d ie  
S tan ge w irkende F eder, w a s d as zu ru ck stróm en d e W a sser  
unterstiitzt. D er  D eck el d e s  Z ylin d ers kann m it Luftdurch- 
trittsóffnungen  verseh en  se in .

5 b (17 ). 377285, vom  19. A u g u st 1922. G u s t a v  D i i s t e r l o h  
i n S p r o c k h ó v e l  (W estf.) . Umsetzvorrichtung fiir Prefiluft- 
Werkzeuge. Z u s .z . Pat. 3 5 4 0 7 3 . L an gste D a u er: 11. O k tob er 1935.

D er lo se  R eib u n g sk eg e l der R eib u n gsk u p p lu n g  d er  durch  
das H auptpatent g esch iitz ten  V orrich tung ist s o  an geord n et, 
daB er durch d en  G egen d ru ck  der U m setzb u ch se  b eim  Ruckhub  
d es A rb eitsk olb en s festgek lem m t w ird. D er  fe ststeh en d e  T eil 
der K upplung hat auB erdem  zw ec k s V erg r ó B eru n g d er  R eib u n g  
ein e  ringfórm ige, aus e in em  w e ic h e n  S to ff b e ste h e n d e  E in lage.

1 0 a (2 2 ) . 378046, vom  29. Juli 1919. K a r l  J a c o b s  i n  
H a m b u r g .  Verfahren zur Herstellung eines gasreichen festen 
Brennstoffs aus Braunkohle, besonders lignitischer Braunkohle, 
oder Torf.
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D ie  B raunkoh le o . d g l, so li, n achdem  s ie  vorgetrock n et  
ist, in o ffen en , versch lieB baren  G efaB en  so  la n g e  erhitzt w erd en , 
b is d a s A u ftreten  vo n  T eerd a m p fen  an zeig t, daB e in e  exo th er-  
m isch e  R eak tion  e in g etreten  ist. A lsd an n  so lle n  d ie  G efaB e  
g a n z  o d er  annahernd ga n z  v e r sc h lo sse n  w erd en , so  daB d as  
G u t d er  E in w irk u n g der G a se  und D a m p fe  und d em  Druck  
a u sg e se tz t  w ird , d ie  b e i der ex o th erm isch en  S elb sterh itzu n g  
sich  en tw ick eln  od er  en tsteh en .

1 2 k (6 ). 377586, v om  25. D e z e m b e r  1921. R h e n a n i a  
V e r e i n  C h e m i s c h e r  F a b r i k e n  A.  G, ,  Z w e i g n i e d e r -  
l a s s u n g  M a n n h e i m  i n  M a n n h e i m ,  D r.-In g . P a u l  W ó h l e r  
i n  M a n n h e i m - W o h l g e l e g e n  u n d  D r . F r i e d r i c h  R u s b e r g  
i n  M a n n h e i m .  Verfahren zur Gewinnung von Chlorammonium 
aus kochsalzhaltigen Losungen. Z u s . z. Pat. 376 793. L a n g ste  
D a u er: 26, N o v e m b e r  1936.

D a s fe s te  o d er  f lu s s ig e  M ittel, d a s nach d em  durch das 
H au p tp aten t g esc h iitz te n  V erfahren  zw ec k s A b k iih lu n g  der  
L o su n g en  in  d ie se  e in gefu h rt w ird , so li  in  der W e is e  in d ie  
L o su n g en  e in geb rach t w e r d e n , daB sich  se in e  E x p a n sio n  Yoll
sta n d ig  in d en  L o su n g en  vo llz ieh t.

1 3 g ( 3 ) .  377994, vom  12. M ai 1921. H u g o  L e n t z  in 
B e r l i n .  Einrichtung zur Ruckgewinnung und Nutzbarmachung 
der Warme von beim Trocknen der Braunkohle entstehenden 
Briiden.

D ie  B riiden  w erd en  ach srech t in e in e  W arm ea u sta u sch -  
vorrich tu n g  e in gefu h rt und darin  durch m eh rere  a ch sg le ich  
an g eo rd n ete  zy lin d risch e W a ssersch le ier  h in d u rch ge le itet. D as  
durch d ie  B riiden  erhitzte W a sse r  kann in  e in en  V erdam pfer  
g e le ite t  w erd en , der s o  a u sg eb ild e t  ist, dafi d as W a sse r  darin  
in m eh reren  g le ich a ch sig en  zy lindrischen  Sch leiern  h in abr iese lt  
un d  d er D am p f sich  in  r in g form igen , m ite in an d er in V erb in d u n g  
steh en d en  K analen  sam m elt, a u s d en en  er durch d ie  N ied er-  
dru ck stelle  e in er  D am p ftu rb in e a b g e z o g e n  w ird .

2 0 d (1 9 ) .  377602, vo m  16. M ai 1922. V i c t o r  M i e r n i k  
i n  G l e i w i t z  (O .-S ,) . Anklemmbares Mundsłiick fur Achs- 
biichsen von Forderwagen oder andere zu schmierende Gegen- 
stande zum Einfuhren von Schmiermittel in diese.

D a s M un d stiick  is t  m it e in em  H ah n  v erseh en  und in  einer  
za n g en a rtig en  K iem m vorrich tu n g  a n g eo rd n et. Ihre iib er d ie  
A ch sb u ch se  g re ifen d en  Z a n g en sch en k e l sin d  m it H an d griffen  
au sg esta tte t , d ie  e in  le ich tes  D reh en  d er  S ch en k el g esta tte n . 
Z w isc h e n  d em  M undstiick  u n d  d em  d ie  Z an g en sch en k el  
trSgenden  Q uerstuck  d er K lem m vorrich tu n g  ist e in e  F ed er  
e in g esch a lte t , d ie  e in e  a ch srech te  Y e rsch ieb u n g  d e s  M und- 
stu ck es in  d em  Q uerstiick  erlaubt.

3 5 a  (9). 377773, v om  7. M arz 1922. W . W e b e r  & Co.  
i n  W i e s b a d e n .  Einrichtung zur Beschickung einer Gefafi- 
forderanlage.

Ein w a g ere ch t lie g e n d e s  e n d lo se s  F orderband  ist in einer 
Fiillstrecke unter d em  A u slaB  e in e s  in  e in ig er  E ntfernung vom  
S chacht a n g eo rd n eten  V orratsb eh a lters so  hin- und herverschieb- 
bar a n g eo rd n et, daB d ie  F ordergefaB e o h n e  V erw en d u n g  einer 
R utsche durch E in sch ieb en  d e s  A b w u rfen d es  d e s  Forderbandes  
in den  S ch ach t g efiillt  w erd en  k on n en . An dem  nach dem  
Schacht zu  g e le g e n e n  E n d e d e s  F ord erb an d es kann ein Sicher- 
h e itsb iig e l so  a n g e len k t se in , daB d a s Forderband durch die 
a u fw a rtsg eh en d en  F ord ergefaB e au s d em  S chacht g esch ob en  
w ird .

3 5 a  (1 6 ). 377 775, v om  22. M arz 1922. F r i t z N e u m a n n  
i n  H o c h l a r m a r k  (W estf.) . Einrichtung zur Verhiitung des 
unzeitigen Eingriffs von Fangyorrichtungen.

D ie  d en  F orderkorb  trag en d e  K ó n ig sta n g e , d ie  mit 
ihrem  untern E n d e  durch F edern  g e g e n  d en  Forderkorb ab- 
gestiitz t  ist u n d  b e i e in em  S eilbruch  auf d ie  Fangvorrichtung  
d e s  K orb es w irkt, ist an ihrem  ob ern  E n d e  m it H ilfe  eines 
durch F edern  g e g e n  d en  K orb ab gestu tz ten  G e s ta n g e s  mit 
d em  Korb verb u n d en . In d er  M itte  hat d ie  a u s m ehrern  
G elen k stiick en  z u sa m m en g ese tz te , d . h. unstarre S tan ge einen  
V o rsp ru n g , der durch e in  au f d em  F orderkorb  an geord n etes  
a u slo sb a res  S p errg lied  b e i S p a n n u n g ssch w a n k u n g en  im  Fórder- 
se il in  der L age fe stg e h a lte n  w ird , b e i d er  er d ie  Fangvor- 
rich tu ng  in u n w irk sam er L age halt. B e i e in em  S eilbruch  wird 
durch d as d a s o b ere  E n d e der K ó n ig sta n g e  m it d em  Forder
korb verb in d en d e  sich  se n k en d e  G e s ta n g e  d a s Sp errg lied  aus- 
g e ló s t  und durch den  sich  m it der K ó n ig sta n g e  g eg en u b er  
d em  Korb se n k en d en  V orsp ru n g  d ie  F an gvorrich tu n g  aus- 
g e ló s t , s o  daB s ie  zur W irk u n g kom m t.

40a  (4 3 ). 377375, v om  19. Februar 1922. Dr. O t t o  
M a s s e n e z  i n  W i e s b a d e n .  Verfahren zur Verarbeitung 
von nickel-, kobalt- und kupferhaltigen Erzen, die gleiehzeitig 
Eisen enthalten.

D ie  E rze so lle n , fa lls  s ie  n ich t sc h w e fe l-  und arsenfrei 
s in d , m ó g lic h st  y o lls ta n d ig  v o n  ihrem  S ch w efe l-  und A rsen- 
g eh a lt  befreit u n d  e in em  red u zieren d en  S ch m elzen  auf M etali 
u n terw orfen  w erd en . D a s  S ch m elzg u t so li a lsd an n  in  Vor- 
rich tu ngen , d ie  m it e in em  b a sisch en  F utter (K alk, D o lo m it oder  
M a g n esia ) a u sg ek le id e t sin d , m it od er  o h n e  Z u satz  vo n  schlacken- 
b ild en d en  S to ffen  verb la sen  o d er  in  e in em  b asisch  ausge- 
k leid eten  F la m m ofen  o x y d ieren d  b eh a n d elt w erd en , b is das 
E isen  praktisch  v o lis ta n d ig  en tfernt ist. D an n  so li d ie  oxy-  
d ieren d e  B e h a n d lu n g  zur V erm eid u n g  vo n  V erlu sten  an N ickel, 
K obalt o d er  K upfer durch O x y d a tio n  e in g e s te llt  w erd en .

Z E I T S C H R I F T E N S C H A  U.
(Eine Erklarune der Abkiinungen ist in N r. l  i/erSffentlidit. * bedeutet Text- oder Tafetabbildmgen.)

Bergwesen.

D a s  E r z g e b i r g e ,  s e i n e  g e o l o g i s c h e  u n d  b e r g -  
m a n n i s c h e  B e d e u t u n g .  V on  M ik u sk ow itsch , S ch la g e l 
E isen , B d .2 1 , 1 .1 0 .2 3 . S. 191/4. K urze g e o lo g is c h e  B esch rei
b u n g . L agerstattlich er Inhalt d e s  G eb irg es . A u ss ich te n  d es  
B erg b a u es.

K u r z e r  B e r i c h t  u b e r  e i n e  S t u d i e n r e i s e  n a c h  
E n g l a n d - S c h o t t l a n d ,  (SchluB .) S ch la g e l E isen . B d .2 1 .
1 .1 0 .2 3 .  S . 206 /9 . B em erk u n gen  uber W etterfu h ru n g, G eleu ch t, 
L e istu n g en , A b b au verp aeh tu n g, L óh n e, Sch ich td au er, so z ia le  
E in rich tu n gen , W o h n u n g sw e s e n , L e itu n g  d er  G ruben .

S e c r e t a r y  f o r  m i n e s  a n n u a l  r e p o r t .  Ir .C o a lT r .R .  
Bd. 107. 5 .1 0 .2 3 .  S .5 0 8 /9 . A m tlich er  B ericht iib er  d en  K oh len -  
und E rzbergbau  s o w ie  B oh ru n gen  im  Jahre 1922. S ta tistisch e  
A n g a b en .

M i n e s  a n d  ą u a r r i e s  i n  1922. I r .C o a lT r .R . B d .1 0 7 .  
S . 502 /3 , A m tlich er B ericht uber U n fa lle  s o w ie  d ie  M aB- 
n ah in en  zu  ihrer V erh iitu n g .

U b e r  d i e  p h y s i o l o g i s c h e  W i r k u n g  d e r  K o h l e n 
s a u r e  a u f  d e n  m e n s c h l i c h e n  K ó r p e r .  V o n  M ichler, 
S ch la g e l E isen . 1 .1 0 ,2 3 .  S . 189/91. K urze D a r leg u n g  d er

F orsch u n g en  auf d ie se m  G eb ie te . W a m u n g  vor zu  groB em  
V ertrauen  auf G asta u ch g era te .

U n d e r g r o u n d  t e m p e r a t u r e s  a n d  v e n t i l a t i o n .  
E n g g . B d .1 1 6 . 2 8 .9 .2 3 .  S . 4 05 /7 . D er  EinfluB d e s  F euchtig- 
k e itsg ra d es d er  G ru b en w etter  auf d ie  T em p eratu ren  untertage.

U n d e r g r o u n d  v e n t i l a t i o n  a t  B u t t e ,  V on  
H arrin gton . B uli. Bur. M in . 2 0 4 .1 9 2 3 . S . 1 /131* . E in g eh en d e  
B e sch re ib u n g  d er  B e w etteru n g sv e rh a ltn isse  in d en  Kupfer- 
un d  Z in k gru b en  d e s  B u tte -D istr ik ts in  M on tana .

P r o g r e s s  o f  i n v e s t i g a t i o n s  o n  l i q u i d - o x y g e n  
e x  p 1 o  s i v  e  s . V o n  H o w e ll, P au l und Sherrick . Bureau of 
M in es . T e ch n . P aper 294. 1923. S. 1 /91* . E in g eh en d er  Bericht 
iib er d a s S p ren g en  m it f lu ss ig e m  S au erstoff. G esch ich te . 
T raggefaB e. P atron en . T auch- und A b so r p tion sversu ch e. 
V erg le ich en d e  S p ren g v ersu ch e . G efah ren p un k te . Schrifttum .

A p p l i c a t i o n  o f  s t o n e  d u s t  i n  c o a l  m i n e s .  V on  
G reen w a ll. I r .C o a lT r .R . B d .107 . 5 .1 0 .2 3 . S ,499 /5 0 0 . A u szu g  
au s e in em  am tlich en  B ericht iiber d ie  V e r w e n d u n g  von  
G este in sta u b  in  K oh len gru b en . G esch ic h tlich e  E ntw ick lung . 
V erfahren  zur V erte ilu n g  d e s  G es te in s ta u b es . P rob en ah m e. 
(F orts. f.)
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W e g e  z u r  V e r b e s s e r u n g  d e r  K o k s b e s c h a f f e n h e i t .  
Von Thau. Stahl E isen . Bd. 43. 3 0 .8 .2 3 . S . 1127/36*. Form en  
des K ohlenstoffs im  K oks. N o tw e n d ig e  A u fbereitu n g  der 
Kokskohle. E in w irk u n g d e s  K oh len stau bs a is Zusatz. D ie  
S ch w im m au fbereitu n g , V o rg a n g e  im K oksofen . Erórterung  
einzelner V erk o k u n gsersch ein u n gen . S chw am m koks. O ber- 
flachenausbildung. H alb k oks. B e isp ie le  fur d ie M oglichkeit 
einer V erb esseru n g  d er  K ok sb esch affen h eit. (s . G luckauf 1923,
S. 229.)

Dampfkessel- und Maschinenwesen.

F e u e r u n g s u n t e r s u c h u n g e n  m i t  b e s o n d e r e r  
B e r i i c k s i c h t i g u n g  m i n d e r w e r t i g e r  S t e i n k o h l e .  
Von Ebel. W arm e. B d .4 6 . 5 .1 0 .2 3 . S .439/42*. (s.G liick a u f 1923,
S. 869.) V erb ren n u n g sg ru n d la g en  der B rennstoffe . (F orts. f.)

P o w d e r e d  c o a l  i n s t a l l a t i o n ,  W h i t a k e r - G l e s s n e r  
p l a n t ,  W h e e l i n g  S t e e l  C o r p .  P o w er . Bd. 58. 2 8 .8 .2 3 .
S. 333/4. B esch re ib u n g  ein er  n euern  S tau b k oh len feueru ngs- 
anlage. B e tr ieb serg eb n isse .

R e g i s t r i e r e n d e r  K o h i e n s a u r e m e s s e r  z u r  g l e i c h -  
z e i t i g e n  B e s t i m m u n g  d e r  V o l l k o m m e n h e i t  d e r  
V e r b r e n n u n g .  V o n  M iinzer. T ech n . BI. Bd. 13. 7 .1 0 .2 3 . 
S .289/90*, A llg e m e in e s  iiber d ie  U b erw ach u n g  d es V erbren- 
n u n g svorgan ges . B esch re ib u n g  d es se lb stta tigen  R auchgas- 
prufers D u p lex -M o n o  und se in er  W irk u n g sw eise .

A u f b e r e i t u n g  v o n  K o k s  a u s  d e n  V e r b r e n n u n g s -  
rii c k s t a  n d e n. V on  P reu . W arm e K alte T ech n . Bd. 25. ,
15. 9. 23. S. 141/4*. U n u n terbroch en e Schlam m riickfuhrung  
nach d em  V erfahren  von  M uler. S teilrohrkessel in V erb in d u n g  
mit G roB w asserrau m k esseln . D er W adrufkesse l. A ufbereitung  
der V erb renn u n gsruckstand e. (SchluB  f.)

S a u g l u f t f l u g a s c h e n f S r d e r u n g .  V on  Baum ann. 
Z .V . d. I .  B d .6 7 . 2 9 .9 .2 3 .  S . 954 /5* . B esch reib u n g  der von  
der M uhlen b auan sta lt und M aschinenfabrik  G ebr. Sack in 
D resden  au sgefiih rten  A n la g e , b ei der d ie  K esselasch e rot- 
gliihend a b g e z o g e n , gek u h lt und durch W asser  in Schlam m  
verw andelt w ird.

L u b r i c a t i o n  p r o b l e m s  a n d  t h e i r  c o r r e c t i o n .  
Von B rew er. Ind. M an a g em en t. B d .6 6 . Sept. 1923. S. 134/9*. 
D ie B e d e u tu n g  d er S ch m ieru n g  von  M asch inen  und M asch inen- 
teilen . B e isp ie le . E rford ern isse von  S chm ierolen .

P o w e r  p r o b l e m s  o f  v i t a l  i n t e r e s t  t o  e x e c u t i v e s .  
Yon Beard. Ind. M a n agem en t. B d .6 6 . Sept. 1923. S. 170/6*- 
U ber W arm e- und K raftverluste in  K raftanlagen und ihre 
V erm eidung. B e isp ie le  au s d em  K esselb etr ieb e.

T h e  s t e a m  a c c u m u l a t o r  a n d  i t s  a p p l i c a t i o n s .  
P ow er. Bd. 58. 28. 8. 23. S. 322 /6* . D ie  B edeutu n g der 
D am pfspeicher. H och d ru ck d am p fsp eich er. Ihr v ie lse it ig es  
V erw en d u n g sg eb ie t. B etrach tu n gen  iiber D ruck, T em peratur  
und D am pfverbrauch .

S c h u t z  g e g e n  d a s  D u r c h g e h e n  v o n  W a s s e r -  
t u r b i n e n .  V o n  R eindl. E l.M a sch . B d .41 . 3 0 .9 .2 3 . S .566/71*. 
EinfluB v ersch ied en er  S ich eru n gsm oglich k eiten  und ihr An- 
w en d u n gsb ereich . (SchluB  f.)

T h e  p r e s s u r e  p r o b l e m  o f  o i l  e n g i n e  p u m p s .  
Von S hepherd . P o w er . Bd. 58. 2 8 .8 .2 3 .  S. 329/39*. D ie  B e
deutung der V erdichtbarkeit von  Ó len  unter h o h ęm  Druck  
fur D iese lm a sch in en . B e so n d ere  K onstruktion  der O lpum pen .

I s m a i l i a  v a l v e s  f o r  p u m p s  a n d  m a i n s .  E n gg . 
Bd. 116. 2 8 .9 .2 3 .  S. 392 /3* . D ie  Bauart und V erw en d u n g  
eines n eu en  K lap p en ven tiles .

T h e  s t r e n g t h  o f  f o r k e d  c o n n e c t i n g  r o d s .  V on  
Kearton. E n gg . Bd. 116. 5 .1 0 .2 3 .  S. 442/4*. D ie  M echanik  
der G ab elstiick e  von  S tan gen .

Elektrotechnik.

A m e t h o d  o f  i m p r o v i n g  t h e  v o l t a g e  w a v e  
s h a p e  o f  a n  a l t e r n a t o r  b y  e x t e r n a l  c i r c u i t s .  V on  
M archant und T urney. E n gg . Bd. 116. 5 .1 0 .2 3 .  S. 444/6* . 
Verfahren z u r V e r b e sse r u n g d e r  Spannungskurve e in erW ech se l-  
strom m aschine.

R e c o n n e c t i n g  d i r e c t - c u r r e n t  m a c h i n e s .  C h a r g e s  
i n  v o l t a g e .  .V on R oe. P o w er . B d .58. 2 8 .8 .2 3 .  S .331/2* . 
K onstruktive A n d eru n gen  zur E rzielun g  von  S p an nu n gs-  
anderungen bei G le ich strom m asch in en . B e isp ie le .

S i m p l i f i c a t i o n  i n t h e  l a m p  i n d u s t r y .  V on  C oop er. 
El. W id. Bd. 82. 2 2 .9 .2 3 .  S . 629/31 *. D ie  Fortschritte in der  
N orm ierung der O liih lam p en in d u str ie  in Am erika.

HOttenwesen, Chemische Technologie, Chemie und Physik.

A p p l y i n g  t h e  i n d u c t i o n  f u r n a c e  t o  a n  i n d u s t r i a l  
b r a s s  f o u n d r y .  V on  C raw ford . E l.W id . B d .82 . 2 2 .9 .1 9 2 3 . 
S .58 6 /8 * . D ie  V erw en d u n g  d e s  In d u k tion so fen s in der G elb - 
guB gieB erei.

D i e  W a r m e b i l a n z  d e s  K u p o l o f e n s .  G ieB . Z g. 
B d .2 0 . 1 .1 0 .2 3 . S . 412/5* . G riinde fiir d ie  u n g en a u en  Er
g eb n isse  der b ish er a u fgeste llten  W arm eb ilanzen . V ergleich  
der versch ied en en  A nalysen . Anderungen der e in ze ln en  A us- 
drucke in der W arm ebilanz. (SchluB f.)

E l e c t r i c  d r i v e  o f  r e v e r s i n g  m i l i .  V on  H u ston . 
E l.W id . B d .8 2 . 2 2 .9 .2 3 .  S . 577/80*. D er elek trisch e A ntrieb  
von U m kehr-W alzenstraB en . S ch altu n gssch em a. B e tr ieb sw e ise .

I n f l u e n c e  o f  n i c k e l  a n d  c h t o m i u m  u p o n  t h e  
s o l u b i l i t y  o f  s t e e l  i n  r e l a t i o n  t o  c o  r r o s i  o n .  V on  
H atfield . E n gg . Bd. 116. 2 8 .9 .2 3 .  S. 415/6. D er EinfluB von  
N ickel und C hrom  auf d ie  L óslich k eit von  Stahl bezuglich  
se iner  K orrosion.

S t i c k s t o f f  i n  C i s  e n ,  S t a h l  u n d  S o n d e r s t a h l .  
E i n  n e u e s  O b e r f l a c h e n h a r t u n g s v e r f a h r e n .  V on  
Fry. Stahl E isen . B d .43 . 4 .1 0 .2 3 . S .1 2 7 1 /9 * . N itrieru n gsstu fen  
reinen E isen s. D a s G efu g e  d er S y stem e  E isen  - Stickstoff 
und E isen -S tick stoff-K ohlenstoff. Entw'urf d e s  Z u stan d sch au-  
bildes. V erfahren zur verzieh u n gsfreien  O berflachenhartung  
durch N itrierung.

E f f e c t  o f  l o w - t e m p e r a t u r e  a n n e a l i n g  o n  s o n i e  
m e c h a n i c a l  p r o p e r t i e s  o f  c o l d - d r a v y n  s t e e l s .  V on  
R ees. E n gg . Bd. 116. 2 8 .9 .2 3 .  S. 413 /4* . U b er  den  EinfluB  
derT ieftem peratu rk iih lu ng  auf d ie  m ech an isch en  E igen sch aften  
von k a ltgezo g en em  Stahl.

U b e r  d e n  E i n f l u B  d e r  G i e B t e m p e r a t u r  a u f  
d i e  E i g e n s c h a f t e n  v o n  g r a u e m  G u B e i s e n .  V on  
O berhoffer und S te in . G ieB . B d .10 . 2 2 .9 .2 3 . S .4 2 3 /5 * . Fruhere  
V ersuche. W ied erh o lu n g  der V ersu ch e. E r g eb n isse  b e i der  
chem jschen  und m ech an isch en  P riifu n g  der P rob en . (SchluB  f.)

U b e r  d i e  G e s e t z  m a B  i g k e i t e n  d e r  V o  1 u m e  n  - 
g e s t a l t u n g  u n d  S c h w i n d u n g  v o n  M e t a l l e n  u n d  
L e g i e r u n g e n .  V on  S au erw ald . G ieB .Z g . B d .20 . 1 5 .9 .2 3 . 
S. 391/3* . G esetzm aB igk eiten  der V o lu m e n g e sta ltu n g  und  
S ch w in d un g binarer L eg ieru n gen  in f lu ssig em  und festem  Z u 
stand so w ie  bei der Erstarrung. EinfluB der V erb in d u n gs-  
bildung. A b h an g igke it der tech n isch en  S ch w in d u n g  v o n  d en  
V organ gen  in der Form.

E n t m i s c h u n g s e r s c h e i n u n g e n  a n  G u B s t u c k e n .  
V on K iihnel. G ieB .Z g . B d .2 0 . 1 .1 0 .2 3 . S .407 /11* . Sch ich ten- 
en tm isch un g. Z o n en en tm isch u n g  bei E in- und M ehrstoff- 
leg ieru n gen . U rsach en  der Z o n en en tm isch u n g , E influB der  
S ch w in d un g. B e isp ie le  au s der P raxis. V ersu ch serg e b n isse .

V e r s u c h e  z u r  K l a r u n g  d e r  A b h a n g i g k e i t  d e r  
S c h w i n d u n g  u n d  L u n k e r u n g  b e i m  G u B e i s e n  v o n  
d e r  G a t t i e r u n g .  V on  B auer und Lipp. Stahl E isen . B d .43 .
2 7 .9 .2 3 .  S. 1239/46*. V ersu ch sb ed in g u n g en . E rsta rru n g s-u n d  
S chw indungskurven . EinfluB der G ieB tem peratur. Z u sam m en -  
h an g zw isch en  G esa m tsch w in d u n g  und L unkerbildung. R aum - 
g ew ich t, B ieg e festig k e it, G efu g e . EinfluB von  Si, M n, P , S 
und C  in Form  von  G raphit.

E in  E r k l a r u n g s v e r s u c h  f u r  d e n  » k r i t i s c h e n *  
K a l t b e a r b e i t u n g s g r a d .  V o n  V eg esa ck . S tahl E isen . 
B d .4 3 . 4 .1 0 .2 3 .  S. 1280. H in w e is  auf d en  Z u sa m m en h a n g  
zw isch en  K altverform ungsgrad u n d  D ich te.

S t e t i g e G e f i i g e a n a l y s e .  V on  D a e v e s . S tahl E isen . 
B d .4 3 . 3 0 .8 .2 3 ,  S. 1137/8*. H erste llu n g  und V orte ile  von  
Schliffbildern, b ei d en en  sich  T em peratur, K oh len sto ffg eh a lt
u. d g l. ste t ig  von e in em  zum  andern  E n d e andern . B e isp ie le . 
B ed eu tu n g  fiir L ehrzw ecke.

B e m e r k e n s  w e r t e  B r u c h e r s c h e i n u n g e n .  V on  
Baum ann. Z. V. d . I. B d .6 7 . 2 9 .9 .2 3 .  S . 945/7*. Bruche an  
rotw arm em  F luB eisen . B ruche b ei h au figer  starker U ber- 
an strengung. EinfluB d er  G esch w in d ig k e it  auf den  Bruch- 
vorgang.

D i e  E n t g a s u n g  d e r  K o h l e  i m  s t e t i g e n  B e t r i e b e .  
Y on P eischer. G a s W asserfach . B d .6 6 . 2 2 .9 .2 3 .  S. 565/8* .
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2 9 .9 .2 3 .  S .5 7 8 /8 3 * . W e se n  d e s  ste tig en  B etr ieb es. B au lich e  
und feu eru n g stech n isch e  D u rch b ild un g. W arm ew irtsch aft. G as- 
erze u g u n g  und G asbescH affenheit. V erhalten  v ersch ied en er  
K oh len sorten . K oks und K o k sb esch affen h eit.

K o k s l o s c h u n g  u n d  K o k s t r a n s p o r t .  V on  R odde. 
(F orts.)  G as W asserfach , B d .6 6 . 2 2 .9 .2 3 .  S . 568 /70* . Ein- 
heitlichkeit d er  Bauart und der A u ftragserte ilu n g . P raktischer  
V erg le ich  zw e ie r  A n lagen . W irtsch aftlich er V erg le ich . (F o r ts . f.)

F o r t s c h r i t t e  d e r  D r e h o f e n s c h w e l u n g .  V on  
Sander. C h em . Z g . Bd. 47. 5 .1 0 .2 3 .  S. 779 /80 . Z u sam m en -  
fa sse n d e  D a rste llu n g  d e s  h eu tig e n  S ta n d es der D reh o fen -  
v ersch w elu n g . B e sch re ib u n g  der Bauart M eg u in  und M ille.

U b e r  A u s w e  rt  u n g s  m ó g l  i c h k e i  t e n d e r  B r a u n 
k o h l e .  V o n  F lasch e. (Schlu B .) S ch la g e l E isen . 1 . 1 0 . 2 3 .  
S . 194/8. A u farb eitu n g  d es B raun k oh len teers. H alb k oks. 
B estin ieru n g  der K oh le . G rudekoks. B rikettierung. S taub- 
feu eru n g .

N e u e r e  B e o b a c h t u n g e n  a u s  d e r  D e s t . i l l a t i o n s -  
u n d  H y d r i e r u n g s p r a x i s  v o n  T e e r e n  u n d  O l e n .  V on  
Frank. P etro leu m . B d .1 9 . 1 0 .9 .2 3 .  S .907 /11 . V erg le ich en d er  
U berblick  iiber d ie  n euern  V erfahren .

E r d o l h a r z e  u n d  i h r e  A u f a r b e i t u n g .  V on  
S ieb en eck . P etro leu m . B d .19 . 2 0 .9 .2 3 . S . 939/41 *. U n m itte lb are  
T rock nu n g, R iick d estilla tion  und Kracken.

D i e  R a f f i n a t i o n  d e s  E r d ó l s  m i t  v e r f l i i s s i g t e r  
s c h w e f l i g e r  S a u r e .  V on  E d elea n u . C h em . Z g . B d .4 7 .
5 .1 0 .2 3 .  S. 778. E n tsteh u n g  und  E n tw ick lu ng  d e s  nach dem  
V erfa sser  b en a n n ten  R affin ationsverfah ren s.

U b e r  d i e  V e r b r e n n u n g  v o n  M e t h a n  z u  F o r m a l 
d e h y d .  V o n  T rop sch . C h em . Z g . B d .4 7 . 5 .1 0 .2 3 .  S .7 7 1 .  
B erich t iiber V ersu ch e  d es K o h len fo rsch u n g sin stitu tes zu 
M iilh eim .

T h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  t h e  c a l o r i f i c  v a l u e  o f  
1 i q u i d  f u e l s .  V on  H a rw o o d . E n g g . B d .116 . 2 8 .9 .2 3 . S .396* . 
B esch reib u n g  e in e s  n eu en  K alorim eters zur B e stim m u n g  d es  
K alorien geh a ltes von  flu ss ig en  B rennstoffen .

Wirtschaft und Statistik,

D i e  S c h n i i e r n i i t t e l v e r s o r g u n g  D e u t s c h l a n d s  
i n  i h r e r  g e s c h i c h t l i e h e n  E n t w i c k l u n g  u n d  z u  - 
k i i n f t i g e n  G e s t a l t u n g .  V on  Franke. P etro leu m . B d .1 9 .
1 .9 .2 3 .  S. 875 /82 . 2 0 .9 .2 3 .  S . 942 /8 . D ie  w irtsch aftlich en  
B e so n d erh eiten  der Sch m ierm itte l. D ie  g esch ich tlich e  E nt
w ick lu n g  vor, in und nach d em  K riege.

Verkehrs- und Verladewesen.

D i e  L a g e  d e r  e n g l i s c h e n  E i s e n b a h n e n ,  i h r e  
E i n n a h m e n  u n d  A u s g a b e n .  V o n  W ern ek k e. Jahrb. 
C on rad . B d. 66. S ep t. 1923. S. 276 /9 . P o litik  und W irtschafts- 
la g e  der britisch en  E isen b a h n en  in d er N ach k riegszeit.

M a t e r i a ł  h a n d l i n g  i n  i n d u s t r y . ;  E l.W id . Bd. 82.
2 2 .9 .2 3 .  S. 583/5* . D ie  v ie lse it ig e  V erw e n d u n g sm d g lich k e it  
elek trisch  an getr ieb en erG u rtfo rd erer  und K rane in d er ln d u str ie .

i n t r a - p l a n t  h a  u l a g e  b y  m e a n s  o f  r a i l l e s s  
r a i l r o a d s .  V on  P otts . Ind. M a n agem en t. B d .66 . S ep t. 1923. 
S. 182/91 *. D er  G iitertransport innerhalb  ind ustrieller  A n lagen  
m it g le is lo s e n  Z u g m a sch in en . A u sfu h ru n gsform en . D a s  v ie l-  
s e it ig e  V erw e n d u n g sg eb ie t.

Verschiedenes.

E i n e  m o d e r n e  e i e k t r i s c h e  S c h w e i B e r e i  i m  
B r a u n k o h l e n b e r g b a u .  E .T .Z . B d .4 4 . 2 0 -9 .2 3 .  S .S 7 9 * . 
B esch re ib u n g  der S ch w eiB ere i der B raunkohlen- und Brikett- 
ln d u str ie  A .G ., M u ck en b erg , d ie  sich  durch ihre Z w eck -  
m aB igkeit a u sze ich n et.

Z u r  S e l b s t e n t z i i n d u n g  d e r  K o h l e .  V o n  B inder. 
W arm e K alte T ech n . B d .2 5 . 1 .1 0 .2 3 .  S. 140/50 . Kurze Be- 
trach tu n gen  und U n tersu ch u n g en  iiber d ie  U rsach en  d er  S e lb st-  
en tziin d u n g .

F i r e s  i n s t e a m  s h i p  b u n k e r  a n d  c a r g o  c o a l .  
V o n  S tock . Bureau o f M in es. T ech n . P ap . 326. 1923. S. 1/52*. 
I r .C o a lT r .R . B d .1 0 7 . 5 .1 0 .2 3 .  S. 512. Bericht uber B rande  
in K ohlen b un k ern  und M aB nahm en zu  ihrer Y erh u tu ng.

P E R S Ó N L I C H E S ,

D er b ish er  bei d em  O b erb ergam t in D ortm und  beschaf- 
tig te  B e rg a ssesso r  L i n d e m a n n  ist der Bergw erksdirektion  
in R eck lin gh au sen  zur v o r iib erg eh en d en  H ilfe le is tu n g  iiber- 
w ie se n  w ord en .

B eurlaubt w o rd en  s in d :
der Bergrat Dr. V i e t o r  vom  1. O k tob er ab auf w eitere 

drei M o n a te  zur F o rtse tzu n g  se in e r  T atigk eit b ei der D eutschen  
R eich sbah n ,

d er B e r g a sse sso r  O tto  K a s t n e r  vom  11. D ezem b er  ab 
auf e in  w e ite r e s  Jahr zur F ortse tzu n g  se in e r  T atigk eit bei der 
D eu tsc h e n  E rd ó l-A k tien g ese llsch a ft zu  B erlin ,

der B e r g a sse sso r  Friedrich  W e d d i n g  b is zum  31. Marz 
1924 zur F o rtse tzu n g  se in er  T atigk eit a is tech n isch er  D ezem en t 
b eim  V ere in  fur d ie  b ergb au lich en  In teressen  im  O berberg- 
am tsbezirk  D o rtm u n d  zu E ssen ,

d er B e r g a sse sso r  K ri s c h  vom  15. N o v e m b e r  ab auf ein 
w e ite r e s  Jahr zur F o rtse tzu n g  se in er  T atigk eit b ei der Rhei- 
n isch en  A k tie n g e se llsch a ft fiir B raun k oh len b ergb au  und Brikett- 
fabrikation in K oln,

der B e r g a sse sso r  v o n  W e d e l s t a e d t  v o n  1. O ktober ab 
auf drei M on ate  zur k om m issarisch en  B e sch a ftig u n g  im  Reichs- 
w irtsch aftsm in ister iu m ,

der B e r g a sse sso r  L i e b e r  vom  1. O k tob er ab auf ein  Jahr 
zur O b ern ah m e e in er  S te llu n g  bei d er  A k tien g ese llsch a ft fiir 
B raunkohlen-B ergbau  und In d u strie  in Berlin ,

der B e r g a sse sso r  D r. J o h a n n es M u l l e r  vom  1. N ovem b er  
ab auf w e itere  drei M o n a te  zur F o rtsetzu n g  se in e r  Tatigkeit 
b ei d en  K aliw erk en  K rugershall und S a lzm u n d e in H alle.

D er  d em  B e r g a sse sso r  A h l f e l d  b is z u m  3 0 .Juni 1924 
erteilte  U rlaub ist auf se in e  n eu e  T atig k e it a is technischer  
L eiter e in er  E rzgrube b ei P o to s i (B o liv ien ) ausged eh n t  
w o rd en .

D er  d em  B e r g a sse sso r  G r u m b a c h  b is zum  1 4 .Juli 1924 
erteilte  U rlaub ist  auf se in e  n eu e  T a tig k e it b eim  D eutschen  
K aliverein  in B erlin  a u sg e d e h n t  w o rd en .

D ie  n a ch g esu ch te  E n tla ssu n g  au s d em  S taatsd ien st ist 
erteilt w o r d e n :

d em  zur K alip riifu n gsste lle  und K alilohn p riifu ngsstelle  
I. In stan z b eu rlau b ten  B ergrat W alth er  K o h l e r ,

d em  zur V erw a ltu n g  und tech n isch en  L eitu n g  der Berg- 
w erk sb etr ieb e  der G ew erk sch a ften  S tah lb erg  und M om m el in 
S ch m alk ald en  b eu rlau b ten  B e r g a sse sso r  E rnst F u  I d a ,

d em  zur K ruppschen  B erg v erw a ltu n g  in W eilb u rg  beur
laubten  B e r g a sse sso r  F i i r e r .

D ie  B ergreferen d are U lrich  F e i t  (B ez . H a lle ), Eberhard  
B r u c k n e r  und Fritz S p r u t h  (B ez. B on n ) so w ie  W erner 
L u t h g e n  u n d  W ern er  H a a c k  (B ez . D ortm u n d ) sin d  zu Berg- 
a sse sso r e n  ernannt w o rd en .

D er  P ro fesso r  an der T e ch n isch en  H o c h sc h u le  Breslau  
D r.-In g . G r o B  ist a is N a ch fo lg er  d e s  in d en  R uh estan d  ge- 
treten en  G eh . B ergrats T r e p t o  w  an d ie  B ergak adem ie Freiberg  
beru fen  w o rd en .

D er  P ro fesso r  an der U n iversita t H a lle  D r. phil. H o f f 
m a n n  hat a is ord en tlich er  P ro fesso r  d en  L ehrstuhl fiir V olks- 
und S ta a tsw irtsch afts leh re  an der B erg a k a d em ie  Freiberg  
u b ern om m en .

Gestorben:
am  U . O k tob er in B erlin  der D ip lo m -B e rg in g e n ieu r  Ernst 

H e n n e m a n n ,  G esch a ftsfu h rerd er  M o n ta n g e se llsch a ft m .b .H ,, 
B erlin , im  A lter von  41 Jahren,

am  1 4 .0 k to b e r  in  B reslau  der B ergrat L u d w ig  K r e u s c h n e r  
im  A lter von  91 Jahren ,
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Der Rutschenbetrieb mit Hilfszylindern.
V on D ip lo m -B erg in g en ieu r  J. S o b a l l a ,  G órlitz.

Auf der Gieschegrube bei Schoppinitz, der Cleophas- 

grube bei Zalenze und der kons. Fuchsgrube bei Walden- 
burg sind neuerdings Versuche mit der Verwendung von 

Hilfszylindern beim Rutschenbetrieb angestellt worden, 

iiber dereń Ergebnisse nachstehend berichtet wird.

Bauart  und  W i r k u n g s w e i s e  der H i l f s zy l i n de r .

Beim Rutschenbetrieb fallt dem Motor die Aufgabe 

zu, die Rutsche einerseits zu tragen 
und aus der Ruhelage in die obere 

Totlage zu heben und anderseits zu 
schutteln. Die Hilfszylinder haben 

den Zweck, den Motor vom Tragen 
zu entlasten. Da sie nur ais Puffer 
ohne Prefiluftverbrauch wirken und 

da die Arbeit des Schuttelns nach 
dem Ausgleich der Traglast nur einen 

geringen Kraftaufwand erfordert IaBt D rQckender ź ic h ć n d e r  
sich bei der Anwendung von Hilfs- H ilfszylinder. 
zylindern eine erhebliche PreBlufter- 
sparnis erzielen.

Die guBeisernen Hilfszylinder (s. die Abb. 1 und 2) 

haben einen lichten Durchmesser von 250—350 mm oder 
mehr, sind 75 cm lang und enthalten einen mit einer 
Kolbenstange an die Rutsche angeschlossenen Kolben. Sie 

kónnen driickend (s. Abb. l) oder ziehend wirken, wobei 
die Kolbenstange durch eine Stopfbuchse hindurchgefiihrt 

ist (s. Abb. 2). Im Zylinderdeckel befinden sich ein An- 
schluBstutzen fiir die PreBluftzufuhrung und ein Schmier- 

loch, Die Anbringung an der Rutsche erfolgt in der Weise, 
■*

<2>

A bb. 3. R u tsch en an lage mit H ilfszylindern .

daB an die Stelle des meist am obern Ende der von ihm 

gehaltenen Rutsche eingebauten Motors der gleich groBe 

Hilfszylinder a tritt (s. Abb. 3). Dieser wird mit der Rohr
leitung b an die HauptpreBIuftleitung c angeschlossen, von 
der er sich durch das ReduzierventilcfabschlieBen IaBt. Der 

um 180° gedrehte Motor e erhalt seinen Platz am Aus- 
tragende der Rutsche, so daB er dem durch den Hilfs

zylinder nach oben gerichteten Zug en tgegen wirken kami. 
Sein AnschluB an die Hauptleitung c erfolgt durch die 
Rohrleitung/ unter Vermittlung des Ventils g  mit dem 

AblaBhahn h. Auf diese Weise ist die Rutsche zwischen 
zwei festen Punkten ausgespannt. Ist sie beim Fortschreiten 
der Arbeit so lang und infolgedessen so schwer geworden, 
daB ein Zylinder sie nicht mehr zu halten vermag, so 

wird der zweite Hilfszylinder/ zwischengeschaltet und eben
falls mit der PreBluftleitung b verbunden. Fiir die GróBe 

der Tragkraft sind hauptsachlich maBgebend: Lange und 
Querschnitt sowie Belastung und Neigung der Rutsche 
und der in der PreBluftleitung vorhandene Betriebsdruck. 
DemgemaB muB die Tragkraft, je nach den wechselnden 
Anforderungen, eine weitgehende Regelmóglichkeit zu- 
lassen. Nimmt man an, daB ein laufendes Meter Rutsche 
50 kg wiegt und etwa 50 kg Fórdergut faBt, so betragt 
die in Frage kommende Last ohne Berucksichtigung der 
Reibung je 100 m Rutschenlange 10 000 kg. Zur Er- 
mittlung der fur eine bestimmte Last erforderiichen Trag
kraft muB dieser Betrag noch mit dem Sinus des Neigungs- 
winkels der Rutsche vervielfacht werden. Man erhalt 
dann die in der Zahlentafel 1 fur verschiedene Rutschen- 
langen und Neigungswinkel errechneten Werte.

Z a h l e n t a f e l  1.

N e ig u n g  d er R utsche
R u tschen lange 5 ° 1 0 ° | 1 5 ° ; 20® | 2 5 ° | 3 0 °

E rforderliche T ragkaft in kg

tnn „  Leerlauf 
100 01 V ollast

436 868 1 294 1 710 2 113 2 500
871 1 736 2  588 3 420 4 226 5 000

onn m Leerlauf 
200 ,n V o lla st

871 1 736 2 588 3 420 4  226 5 000
1 743 3 473 5 1 7 6 6 840 8 452 10 000

„nn Leerlauf 
300 m V ollast

1 307 2 605 3 882 5 1 3 0 6 339 7 500
2  614 5 209 7 765 10 261 12 679 15 000

L eerlauf 
400 m  V ollast

1 743 3 473 5 1 7 6 6 840 8 452 10 000
3 486 6 9 4 6 10 353 13 681 16 905 20 000

m  L eerlauf  
500 m Y ollast

2 179 4 341 6 4 7 0 8  550 10 565 12 500
4 358 8 682 12 942 17101 21 131 25 000

Der EinfluB des Kolbendurchmessers und des Betriebs- 
druckes, ohne Berucksichtigung der Reibung und des 
Neigungswinkels, bei Anwendung von einem und mehr 
Hilfszylindern ist aus der Zahlentafel 2 ersichtlich.

Aus den angefuhrten Zahlen geht hervor, daB bei 
einer Rutschenlange von 100 m, einer Neigung von 5 °, 
einem Kolbendurchmesser von 250mm und einem Betriebs
druck von 5 at die Kraft des Hilfszylinders bei Leerlauf 
der Rutsche zu groB ist, und zwar muBte man den Be

triebsdruck, da 490 (Querschnitt des Kolbens) ■ x =  436kg



1006 O lu c k a u f Nr. 44

Z a h l e n t a f e l  2.

B etriebs-
druck

K olb en d u rch m esser  2 5 0  nim  
Q u ersch n itt 489 ,6  qcm  

A nzah l der H ilfszy lin der

K olb en d u rch m esser  300  m m  
Q u ersch n itt 706,5 qcm  

A n zah l der H ilfszy lin der

K o lb en d u r ch m esser  3 5 0  mm  
Q u ersch n itt 961,6  qcm  

A nzahl d er H ilfszy lin d er
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

at Tragkraft in kg Tragkraft in kg Tragkraft in kg

5 2 450 4 900 7 350 9 800 12 250 3 530 7 060 10 590 14 120 17 650 4 8 1 0 9 620 14 430 19 240 24 050
4 1 960 3  920 5 880 7 840 9 800 2 824 5 648 8 472 11 296 17 120 3  848 7 696 11 544 15 392 19 240
3 1 470 2 940 4 410 5 S 8 0 7 350 2 1 1 8 4 236 6 354 8 472 1 0 5 9 0 2 886 5 772 S 658 11 544 14 430
2 980 1 960 2  940 3 920 4 900 1 412 2  824 4 236 5 648 7 060 1 924 3 848 5 772 7 696 9 620
1 490 9S0 1 470 1 960 2  450 706 1 412 2 118 2  824 3  530 962 1 924 2 886 3 848 4 8 1 0

K olb en d u rch m esser  400  m m K o lb en d u rch m esser  450  mm K o lb en d u r ch m esser  500 mm
B etrieb s Q u ersch n itt 1256,9 qcin Q u ersch n itt 1589,6 qcm Q u ersch n itt 1962,5 qcm

druck A nzahl der H ilfszy lin d e r A nzahl der H ilfszy lin d er A nzah l der H ilfszy lin der
1 2 3 4 5 T 2 3 4 5 1 2 3 4 5

at T ragkraft in kg Tragkraft in  kg Tragkraft in kg
5 6 280 12 560 18 840 25  120 31 400 7 950 15 900 23 850 31 800 39 750 9  812,5 19 625 29 437 39  250 49 062
4 5 054 10 048 15 072 20 096 25 120 6 3 6 0 12 720 19 080 25 440 31 800 7 850 15 700 23 550 31 400 39 250
3 3 768 7 536 11 304 15 072 1S 840 4 770 9 540 1 4 3 1 0 19 080 23 850 5 887 11 775 17 662 23 550 29 437
2 2 512 5 024 7 536 10 048 12 560 3 1 8 0 6 3 6 0 9 540 12 720 15 900 3 925 7 850 11 775 15 700 19 625
1 1 256 2 5 1 2 3 768 5 024 6  280 1 590 3 180 4  770 6 3 6 0 7 950 1 962,5 3  925 5 887 7 850 9 812

. (Last der Rutsche) und x =  436 : 490 = 0,88 ist, auf rd. 
1 at verniinderi]. Bei Vollast, einer Neigung von 15°, 

einem Betriebsdruck von 5 at und einem Kolbendurch
messer von 250 mm wiirde die Kraft des Hilfszylinders 

nicht mehr ausreichen, die Last der beladenen Rutsche 
zu tragen. Der Betriebsdruck miiBte schon auf 2588:490 

^5,28 at erhoht werden. Sinkt der Betriebsdruck in der 
PreBluftleitung auf 3 at, dann vermag ein Hilfszylinder 

bei einer Neigung von 150 eben noch der Leerlast der 

Rutsche das Gleichgewicht zu halten. Ein Hilfszylinder 
von 500 mm Durchmesser wiirde bei einer lOOm langen 

Rutsche auch bei einem Betriebsdruck von 3 at allen An- 
forderungen geniigen, da er eine Tragkraft von 5887 kg 
besitzt, wahrend die vollbeladene Rutsche bei 30° Neigung 

einen Zug von nur 5000 kg ausiibt. Bei 5° Neigung 
und Leerlauf muBte der Druck auf 433:1962 =  0,22 at 

und bei 15° Neigung, Vollast und einem Betriebsdruck 
von 3 at auf 2588 : 1962 =  1,31 at vermindert werden. 
Sinkt der Druck in der PreBluftleitung auf 2 at, dann 
vermag selbst ein Hilfszylinder von 500 mm Durchmesser 
die VoIlast nur noch bis zu 20° Neigung zu tragen.

Bei einer Rufschenlange von 200 m liegen die. Ver- 
haltnisse entsprechend, nur wiirde die Zahl der jeweils 

bei 100-m-Rutschen erforderlichen Hilfszylinder zu ver- 
doppeln sein.

Um im Bedarfsfalle mit dem vollen Druck der PreB
luftleitung auf die Hilfszylinder einwirken zu konnen, 

bringt man am Reduzierventil d zweckmaBig die Um- 
fiihrung k an (s. Abb. 3), die sich mit dem Hahn l ab- 
sperren oder offnen laBt, Zur Ermóglichung einer etwa 
notwendigen Druckverminderung ist auBerdem in der 

Zuftihrungsleitung zum Hilfszylinder der AblaBhahn m an- 
zubringen.

Bei leerlaufenden Rutschen von 200 m Lange ist es 

gegebenenfalls moglich, einen Hilfszylinder vóllig ab- 
zuschalten. So wurde z. B. bei einem Neigungswinkel 

von 10° das Einschalten zweier Hilfszylinder nur bei 
Vollast notig sein, wahrend bei Leerlauf einer ruhen kann. 
Der Druck miiBte in diesem Falle noch auf 1736:490

= 3,54 at erniedrigt werden. Zur Vermeidung von Gegen- 
druck infolge Ausschaltung eines Hilfszylinders verbindet 

man seine Luftzufiihrungsleitung durch Óffnung eines 

Hahnes mit der AuBenluft, da sonst in der Leitung beim 
Aufwartsgang der Rutsche ein Vakuum, also eine Hem- 
mung entstehen kann, oder man verringert den Druck auf 
den Hilfszylinder nur so weit, daB er noch zur Uber- 

windung der Reibung und des Gewichtes des Kolbens 

genugt.
Tritt wahrend des Ganges infolge Entladung der Rutsche 

Stillstand, also Gleichgewicht zwischen Motor und Hilfs
zylinder ein, dann muB man es zu stóren vermogen, ohne 

daB eine emeute Beladung der Rutsche abgewartet zu 

werden braucht. Zu diesem Zweck laBt man, falls eine 
VergroBerung des Druckes auf den Motor durch weitere 
Óffnung des EinlaBventils g  nicht mehr moglich ist, durch 
den in der Zuleitung zum Hilfszylinder vorgesehenen Ab

laBhahn m etwas PreBluft austreten.
Zur Ermittlung der im einzelnen Falle giinstigsten 

Betriebsbedingungen empfiehlt es sich, an der Leitung 
vor und hinter dem Reduzierventil Druckmesser anzu- 
bringen. Auf diese Weise kann man den notwendigen 

Druck auf den Hilfszylinder finden und den Gang der 
Rutsche so einstellen, daB der Motor fiir Leerlauf und 

Vollbetrieb in jedem Falle nur mit sehr geringer Fiillung 
arbeitet, wodurch sein Gang beschleunigt und die For
derung erhoht und ferner auch die Gefahr der Vereisung 

des Auspuffs vermieden wird.
Zur Veranschaulichung des Rutschenhubes ist an der' 

Rutsche ein MaBstab und daneben ein starrer Zeiger 
anzubringen, so daB der Bedienungsmann danach die 

Einstellung des Reduzierventils zu regeln vermag.

Rutschenlangen von 300 m erfordern bei sonst gleichen 
Betriebsverhaltnissen gegenuber 100-m-Rutschen die drei- 

fache Anzahl von Hilfszylindern. Bei 5 at Betriebsdruck, 
250 mm Kolbendurchmesser und 5 0 Neigung wiirde ein 

Hilfszylinder geniigen, um die Leerlast der Rutsche zu 
tragen. Der Druck miiBte noch auf 1307:490 =  2,66 at 
vermindert werden; bei Yollast ware er auf 2614:490
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= 5,33 at zu erhóhen. Bei einem Neigungswinkel von 
10°, einem Betriebsdruck von 5 at und einem Kolben- 

durchmesser von 250 mm miiBte man schon bei Leerlauf 
zwei Hilfszylinder in Betrieb setzen und ihren Gesamt- 

druck auf 2605:2 • 490 =  2,66 at erniedrigen. Bei Vollast 
wiirde man drei Hilfszylinder nótig haben und ihren 
Gesamtdruck auf 5209:3 • 490 =  3,5 at herabsetzen. Be
tragt der Neigungswinkel 20 °, der Betriebsdruck 5 at und 
der Kolbendurchmesser 250 mm, so sind bei Vollast fiinf 

Zylinder erforderlich, wahrend fiir Leerlauf drei geniigen. 
In diesem Falle erscheint es zweckmaBig, Hilfszylinder 
von gróBerm Querschnitt zu wahlen. Zwei Zylinder von 

400 mm Durchmesser wurden z. B. bei einem Betriebs
druck von 5at die Vollast von 12 679 kg nahezu bis zu 

einem Neigungswinkel von 25° zu tragen vermógen. Bei 
Leerlauf ware nur ein Zylinder zu verwenden und der 

Betriebsdruck bei Neigungen von

5° auf 1307:1256= 1,04at,
10° auf 2605:1256 = 2,07 at,
15 0 auf 3882:1256 =  3,09 at und 

20° auf 5130:1256 =  4,08 at 
zu verringern.

Die vorstehenden Beispiele geben einen Anhalt fiir die 
Einrichtung des Rutschenbetriebes unter Berucksichtigung 

der besondern Verhaltnisse des Einzelfalles.

E in b au  und  Inbe t r iebse t zung .

Der Einbau erfolgt, nachdem Anzahl und GróBe der 
Hilfszylinder festgestellt ist, am zweckmaBigsten nach 
Abb. 3 in der Weise, daB man von der HauptpreBluft- 
leitung c aus die Abzweigungen /  mit dem Ventil g zum 

Motor und b zum Hilfszylinder fiihrt. An der Leitung b 
wird ein Druckmesser und hinter dem Reduzierventil d der 

AblaBhahn m. angebracht, mit dessen Hilfe sich der Druck 
in der Leitung bedarfsgemaB regeln laBt. Der Bedienungs- 
mann óffnet zunachst das Reduzierventil d und erhóht 
dann unter Beobachtung des Druckmessers den Druck auf 

die Hilfszylinder so lange, bis die Rutsche angehoben wird. 
Óffnet er dann das Ventil g  in der Leitung/, so zieht der 
Motor die Rutsche in die untere Totlageherunter. Wahrend 

des Auspuffs wird die Rutsche durch den inzwischen ge- 
stiegenen Druck in den Hilfszylindern in die obere Tot- 
lage hochgeschnellt. Das Spiel beginnt von neuem, die 

Rutsche ist in Betrieb.
Wenn sich die Last der Rutsche infolge ihrer Be- 

ladung erhóht, kann es vorkommen, daB sie nur noch 
um einen Teil der Hublange des Motors hochgehoben 
wird, so daB der Schieber im Motor die EinlaB- oder 

Auspuffóffnung nicht mehr erreicht und der Motor in

folgedessen stehenbleibt. In diesem Falle muB der 
Bedienungsmann mit Hilfe des Reduzierventiis den Druck 
auf die Hilfszylinder erhóhen, bis die Rutsche um die 
ganze Hublange angehoben wird. Entladt sich eine 
volle Rutsche allmahlich, ohne daB sie vor Ort wieder 
gefullt wird, dann erreicht der Druck auf die Hilfszylinder 

unter Umstanden eine solche Hohe, daB der Motor nicht 
mehr in der Lage ist, die Rutsche in die untere Totlage 

herunterzuziehen. Auch in diesem Falle kann ein Still- 
stand der Rutsche eintreten, der durch Liiftung des Ab- 
laBhahnes beseitigt werden muB. Gleichgewicht zwischen 
den beiden entgegengesetzten Kraften kann sich ferner

z. B. dann einstellen, wenn der Bedienungsmann bei 
Verwendung mehrerer Hilfszylinder die beiden Ventile 
d und g  gleichzeitig so óffnet, daB die beiden gegen- 

einander wirkenden Driicke gleich groB bleiben. Abhilfe 
ist hier ebenfalls durch Liiften des AblaBhahnes zu schaffen.

Die Rutsche leistet, wie sich am Druckmesser be- 

obachten laBt, wahrend der Abwartsbewegung gleichsam 
ein Mehr an Arbeit, das sich in einem erhóhten Druck 

auf die Kolben der Hilfszylinder und in der ihnen PreB- 
luft zufiihrenden Leitung geltend macht und fiir den 
Motor nutzbar gemacht werden kann, wenn man zwischen 
den ihn und die Hilfszylinder speisenden Leitungen die 

mit dem Ventil n versehene Verbindung o (s. Abb. 3) herstellt. 
Man schlieBt dann entweder das zwischen der Hauptluft- 
Ieitung und dem Motor liegende Ventil g und laBt die PreB- 
luft nur durch das Reduzierventil d zu den Hilfszylindern 
und dem Motor treten, oder man schaltet noch besser 

das Reduzierventil aus und leitet die PreBluft nur durch 
das Ventil g. Diese Anordnung hat sich z. B. auf der 
Cleophasgrube bei steilen Rutschen bewahrt.

E in f l uB  der L au f r a h m e n  au f  den 

Ru tschenbet r ieb .

Ais Laufrahmen verwendet man s-fórmig geschweifte 

(s. Abb. 4) oder schrage mit dreieckigem Querschnitt (s. 
Abb. 5). An den erstgenannten sind hervorzuheben 
Punkt A, den die Laufrolle erreicht, wenn die Rutsche 
auf der tiefsten Stelle angelangt ist, Punkt B, den sie 
in der Ruhelage einnimmt, und Punkt C, den sie bei 
der Hóchststejlung erreicht. Um den Punkt B soli die 
Rutsche wahrend des Betriebes nach A und C pendeln. 
Auf dem Wege von C nach B erfahrt sie eine Be- 

schleunigung, die dazu ausgenutzt wird, die Rutsche von 
B nach A anzuheben, wobei das darin befindliche Fórder- 

gut einen AnstoB in der Richtung B-A  erhalt. Bei 
Umkehr der Rutsche lóst sich das Fórdergut gleichsam

vom Rutschenboden ab
A ck g __-"i u°d fallt frei darauf zu-
I------ U  --—' I riick, wahrend die Rutsche

0 von A nach B, also unter
Abb. 4. Abb. 5. dem Fórdergut hinweg ge-

zogen wird. Da der Boden 
der Rutsche geneigt ist, hat das Fórdergut infolge der ihm 
wahrend des Falles mitgeteilten lebendigen Kraft das 
Bestreben, weiter bergab zu rutschen, wahrend die Rutsche 
auf dem Wege von B nach C um die Strecke C-D  
wieder angehoben wird.

In den meisten Fallen beobachtet man, daB die Lauf
rolle den steilen Bogen A-B  nicht hinaufzurollen vermag, 
sondern dagegen anschlagt, sofern der Laufrahmen fest 

eingebaut ist. Die Rutsche erhalt dadurch einen StoB, 
der zwar den Rutschvorgang begiinstigt, das Materiał 
jedoch besonders in den Verbindungen nachteilig be- 
einfluBt. Ist der Laufrahmen nicht fest verlagert, so 
wird er von der Rutsche so lange abwarts gestoBen, 
bis ihr AnstoB aufhórt und sie nur noch zwischen den 
Punkten B und C hin und her pendelt, wobei sich der 
Punkt C etwas weiter nach oben verschiebt. In diesem 
Falle wirkt der Laufrahmen genau so wie der in Abb. 5 
dargestellte schrage Rahmen.
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Die Schrage dieses Laufrahmens verlegt man ge- 
wóhnlich im Sinne des Flózeinfallens, um die Neigung der 

Rollenbahn zu erhóhen. Beim Abwartsgang senkt sich die 
Rutsche wie bei den s-fórmigen Laufrahmen auf der Strecke 

C-B, erhalt.also eine Beschleunigung. Beim Aufwartsgang 
dagegen hebt sie sich. Den Rutschvorgang ruft hier 

lediglich der Motor hervor, der durch seine plótzliche 
Umsteuerung der Rutsche einen kraftigen StoB erteilt, so 

daB dasFórdergut infolge der beim Abwartsgang erhaltenen 
Beschleunigung im Sinne der Fallrichtung weiterrutscht. 
Dabei wird aber die Rutsche beim Aufwartsgang gehoben, 

was den Rutschvorgang henimt, wie beim geschweiften 
Laufrahmen die Strecke B-C, und den VerschIeiB der 

Rutsche erhóht. Das Fórdergut macht nicht den der Rich
tung des Rutschenbodens und dem Einfallen des Flózes ent

sprechenden Weg C-B, sondern den Weg C—E (s. Abb. 6). 
Es rutscht also gleichsam bergan, und zwar um so viel, wie 

die Rutsche wahrend des Aufwartsganges angehoben wird. 

Dadurch kommt der Rutschvorgangvorzeitig zum Stillstand; 
bei ganz flacher Lagerung kann er vóllig ausbleiben.

A bb. 8.

Dreht man den Laufrahmen um, so daB seine Schrage 
eine dem Flózeinfallen entgegengesetzte Richtung erhalt, 
dann spielt sich der Vorgang im umgekehrten Sinne 
ab, etwa wie bei dem s-fórmigen Laufrahmen auf der 

Strecke B-A  (s. Abb. 4). Die abwarts gehende Rutsche 

wird gehoben, wobei das Fórdergut eine Beschleunigung 
nach oben erhalt; beim Aufwartsgang wird die Rutsche da

gegen gesenkt und unter der nach oben strebenden Fórde
rung fortgezogen. Die Reibung wird dadurch vermindert 

und die Rutsche geschont. Das Fórdergut legt demnach 

nicht die dem Rutschenboden entsprechende Strecke C—B, 
sondern in Wirklichkeit den steilern Weg C-F  zuruck 
(s, Abb. 7). Die Umstellung des schragen Laufrahmens ist 

ohne weiteres bei dem Rutschenbetrieb mit Hilfszylindern 
ausfuhrbar, dagegen nicht bei ihrem Fehlen.

Bei geringer Steigung der Rutsche bringt man viel- 

fach zur Verstarkung des Rutschvorganges unter der 
Rutsche einen Prellbock an, durch den die Rutsche bei 

jedem Hub einen das Ablósen des Fórdergutes vom 
Rutschenboden erleichternden StoB erhalt. Dieser Prell

bock ist bei dem Rutschenbetrieb mit Hilfszylindern und 
zweckentsprechendem Einbau der Laufrahmen entbehrlich, 
wie oben gezeigt worden ist. Man muB dann aber den 
Laufrahmen fest verlagern, da die Laufrollen sonst das 
Bestreben zeigen, ihn nach unten mitzunehmen.

W i r t s c h a f t l i c h ke i t .

Da der Druck auf die Hilfszylinder sich so regeln laBt, 
daB er eben ausreicht, um die Last der Rutsche aus der 

untern in die obere Totlage zu heben, also ein Gleich- 
gewicht zwischen Rutschenlast und Kraft der Hilfszylinder 

besteht, verbleibt dem Motor am Austragende nur noch 
die Aufgabe, die Rutsche aus diesem Gleichgewicht zu 
bringen und dauernd zu schutteln, was einen nur geringen 

Aufwand an Kraft und PreBluft erfordert.

Noch augenfalliger ist die PreBluftersparnis, wenn die 
Rutsche so lang wird, daB e in  Motor sie nicht mehr 
zu tragen vermag. In diesem Falle muBte bisher die Rutsche 
unterbrochen und ein zweiter Motor eingebaut werden. 

Bei Benutzung von Hilfszylindern kann man die Unter- 

brechung und die damit zusammenhangenden Unzu- 
traglichkeiten, wie Uberlaufen der Rutsche und besondere 
Bedienung fiir den zweiten Motor, vermeiden. Die Rutsche 
wird einfach verlangert und ein zweiter Hilfszylinder ein

geschaltet, den man an dieselbe PreBluftleitung wie den 

ersten anschlieBt. Die Reglung des Druckes auf die beiden 
Hilfszylinder erfolgt mit demselben Reduzierventil. Auf 
diese Weise lassen sich beliebig lange, n icht unterbrochene 
Rutschenlangen mit nur e inem kraftverbrauchenden Motor 

betreiben und die Fórdermengen durch VergróBerung des 

Rutschenąuerschnittes ohne nennenswerten Mehraufwand 
an Kraft steigern.

Der PreBluftverbrauch des Motors betragt bei einem 

Kolbendurchmesser von 250 mm, einem Hub von 300 mm, 
einer Hubzahl von 60 je min und einem Betriebsdruck 
in der PreBluftleitung von 5 at 4,44 cbm/min. Demnach 

werden in der Doppelschicht 4262 cbm und im Jahr 
(=300 Arbeitstagen) 1278 720 cbm PreBluft verbraucht. 
Bei einem Selbstkosten preise von 4 JL je cbm angesaugter 

PreBluft wtirde sich also bei Ersatz des zweiten Motors 

durch einen Hilfszylinder eine Ersparnis von 5 114 880 J l  
ergeben. Unter sonst gleichen Verhaltnissen belauft sich 
bei einem Motor mit 300 mm Kolbendurchmesser der 

jahrliche PreBIuftverbrauch auf 1 831 248 cbm und bei 

einem Preise von 4 JL je cbm angesaugter PreBluft die 
Ersparnis auf 7 324 992 „/£. Bei 350 mm Kolbendurch

messer erhalt man einen Jahresverbrauch von 2 492160 cbm 
und eine Ersparnis von 9 968 6 4 0 ^ . Nimmt man eine 
Hublange des Motors von 400 mm an, dann erhóht sich 
die Zahl bei 350 mm Kolbendurchmesser, 60 Hiiben 

und 5 at Druck auf 3 323 376 cbm jahresverbrauch und 
13 293 504 J i  jahrlicher Ersparnis.

Selbst wenn die angefiihrten Zahlen nur zu einem 
Bruchteil den tatsachlichen Verhaltnissen e n tsp r a c h e n , ware 

immer noch eine nennenswerte Ersparnis an PreBluft oder 
Kraft und damit eine rasche Tilgung der Hilfszylinder 
zu erzielen. Ein weiterer Vorteil der Hilfszylinder besteht 
in der Moglichkeit, sich eine Kraftreserve zu verschaffen. 

Nicht selten kommt es vor, daB in abgelegenen Feldesteilen 
wahrend des Bohrbetriebes der Druck in der PreBluftleitung 

zur Aufrechterhaltung des Rutschenbetriebes nicht mehr 
geniigt. Hat man einen reichlich bemessenen oder gar 
einen uberzahligen Hilfszylinder vorgesehen, so ist man, 

wie oben gezeigt wurde, durch VergróBerung der tragenden 
Kolbenflache in der Lage, die Rutsche auch bei niedrigerm 

Druck weiter zu betreiben und somit kostspielige Betriebs- 
pausen zu vermeiden.

SchlieBlich sei noch auf folgenden erzielbaren A rbe its- 
gewinn  hingewiesen. Auf die Kolben der Hilfszylinder 

wirken nach unten hin: 1. Die Kraft des am Austragende 

eingebauten Motors, der die Rutsche in die untere Totlage 
herunterzieht; 2. die Last der leeren Rutsche; 3. die Last 
des in der Rutsche befindlichen Fórdergutes. Die beiden 
ersten Krafte werden zwar infolge der beim Senken der 
Rutsche in den Hilfszylindern eintretenden Kompression 

wiedergewonnen, aber beim Anheben der Rutsche wieder
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verbraucht. Die dritte Kraft dagegen ist wohl beim Senken 
der Rutsche wirksam, braucht jedoch nicht wieder verzehrt 
zu werden, da die in den Hilfszylindern vorhandene PreB

luft zum Anheben der Rutsche ausreicht und das Fórdergut 
wahrend dieser Zeit, abgesehen von der auf den Rutschen- 
boden ausgeiibten Reibung, gleichsam von einem hóhern 

nach einem tiefer gelegenen Punkte frei herunterfallt. Nur 
wahrend des Senkens der Rutsche lastet das Fórdergut 

also auf ihrem Boden und leistet Arbeit. Die Reibung 
beim Heben der Rutsche IaBt sich, wie oben gezeigt, durch 
zweckentsprechenden Einbau der Laufrahmen auf ein Min- 
destmafi verringern. Der Betrag der auf diese Weise 

gewonnenen Arbeit ist nicht unerheblich und nimmt mit 
der Rutschenneigung zu. Bei einem Motorhub von 400 mm 
und den nachstehend angegebenen Neigungswinkeln be

tragt der von dem Fórdergut wahrend eines Hubes zuriick- 
gelegte senkrechte Weg (s. Abb. 8):

5 ° 1 10 ° ! 15» 2 0 ° 2 5 °
35 1 65 i 105 j 135 I 170 m m

Bei 60 Hiiben je min und einer Fórdermenge von 

1000 kg in der Rutsche errechnen sich, wenn die Reibung 

auBer acht bleibt, folgende Werte:

Neigungs-
wmkel Stundenleistung in mkg PS/st

5° 1000 • 0,035 • 60 . 60 =  126000 1680
10“ 1000 • 0,065 ■ 60 • 60 =  234000 3120
150 1000 • 0,105 • 60 • 60 =  378 000 5040
20° 1000 • 0,135 • 60 • 60 =  486000 6480
25° 1000 • 0,170 • 60 • 60=612099 8160

Wenn auch ein erheblicherTeil dieses Arbeitsgewinnes 

fiir die Reibung in Abzug zu bringen ist, so wird sich

der Rest doch in einer allmahlichen, am Druckmesser ab- 
lesbaren Steigerung des Druckes in der PreBluftleitung 
geltend machen. Die Rutsche empfangt mit jeder Schaufel 
Fiillgut eine Beschleunigung nach unten und mit jeder 
Entleerung einen StoB nach oben. Demnach wird hier 

gleichsam Menschenkraft in maschinenmaBige Kraft um- 
gesetzt und fiir den Betrieb wirtschaftlich nutzbar gemacht.

Ais Beispiele mógen noch einige Angaben uber die 

eingangs erwahnten schlesischen Rutschenbetriebe dienen.

Rutsche auf Cleophasgrube: Lange 120 m, Neigung 
16-18°, ein stofienderHilfszylinder von 250mm und Motor 
von 325 mm Durchmesser, Fórderleistung 20-60 Kasten 

(1 Kasten = rd. 0,5 t) je Schicht

Rutsche auf Fuchsgrube: Langel70m, Neigung 5 - 18°, 
zwei stoBende Hilfszylinder von 250 mm und Motor von 

325 mm Durchmesser, Fórderleistung etwa 20 Kasten je 

Schicht.

Rutsche auf Gieschegrube: Lange 240 m, Neigung 

0-12°, drei ziehende Hilfszylinder von 250 mm und 
Motor von 380 mm Durchmesser, Fórderleistung 30-90 

Kasten je Schicht.

Z u s a m m en f a s su n g .

Nach Beschreibung der Bauart und Wirkungsweise der 
Hilfszylinder wird die Einrichtung und der Betrieb einer 
Rutschenanlage mit Hilfszylindern geschildert und in einem 

besondern Abschnitt der EinfluB der Laufrahmen behandelt. 
Zum SchluB folgt eine Darlegung der bei Verwendung 
von Hilfszylindern sich ergebenden betrieblichen und 
wirtschaftlichen Yorteile.

Die Meistbelastung des Seiles bei der Seilfahrt gegenuber der Fórderung.
V on O berbergrat D r. A. W e i s e ,  D ortm u n d .

Nach dem ErlaB des preuBischen Handelsministers vom 
3. Februar 1921 sind bei neuen Seilfahrtantragen hin

sichtlich der Personenzahl sowie bei Antragen auf nachtrag- 
liche Erhóhung der Personenzahl u. a. folgende Vorschriften 

zu beachten, dereń endgiiltige Reglung vorbehalten worden 
ist, bis die Stellungnahme der Seilfahrtkommission yorliegt:

a) Die nach den bestehenden bergpolizeilichen Be- 

stimmungen vorgeschriebene Sicherheit bei der Meist
belastung derFórderseile(sechsfach im Verhaltnis zur Meist

belastung bei der Produktenfórderung, achtfach im Ver- 
haltnis zur Meistbelastung bei der Seilfahrt) soli gewahrt 

bleiben.
b) Die Meistbelastung des . Seiles bei der Seilfahrt soli 

nicht mehr ais 90 °/o der Meistbelastung des Seiles bei der 

Produktenfórderung betragen.
c) Die Hóchstzahl der in einem Forderkorb gleichzeitig 

fahrenden Personen soli das bisher iibliche MaB nicht uber- 

steigen.
Zu a) schreibt die Bergpolizeiverordnung des Ober- 

bergamtes Dortmund fiir die Steinkohlenbergwerke vom

1. Januar 1911 in §80 Ziff. 1 vor, daB bei den Koepe- 
fórderungen jedes Fórderseil bei der Auflegung mindestens 
eine neuneinhalbfache Sicherheit im Verhaitnis zur Meist
belastung bei der Seilfahrt und eine siebenfache Sicherheit im 
Verhaltnis zur Meistbelastung bei der Produktenfórderung 

gewahren muB.

Zu c). Nach der Verwaltungspraxis des Oberbergamteś 
Dortmund wird die Hóchstzahl der in einem Forderkorb 

gleichzeitig fahrenden Personen fiir jeden einzelnen Fali 
durch eine Probebelastung unter Hinzuziehungder Betriebs- 
vertretung festgestellt. Dabei wird eine Belastung des 
Fórderkorbes mit hóchstens 70 Personen zugelassen.

Der Vorschrift unter b), daB die Belastung des Seiles 
bei der Seilfahrt um mindestens ein Zehntel geringer bleiben 
soli ais bei der Fórderung, liegt die Erwagung zugrunde, 
daB ein Seilbruch wahrscheinlicherweise nicht bei der 
geringern Belastung, also bei der Fahrung, sondern bei 

der groBern, d. h. bei der Fórderung, auftreten wiirde. 
Fiir die Gefahr eines Seilbruches kommt es aber an erster 

Stelle auf die Beschaffenheit des Seiles und dessen Be- 
festigung sowie auf die Beschaffenheit des Schachtausbaues 
und ferner weniger auf eine gegenuber der normalen 

Seilbelastung nur um ein geringes kleinere Last ais auf die 
besondern Umstande des Treibens an, z. B. darauf, daB 
ruhig und nicht ruckweise gefahren, auch nicht mit uber- 
maBiger oder ubermafiig beschleunigter Geschwindigkeit 
angefahren wird, weiter auf die Seilgeschwindigkeit (die 
lebendige Kraft des fahrenden Fórderkorbes wachst im 
ąuadratischen Verhaltnis zur Seilgeschwindigkeit).

Diese Vorschrift ist bedingt, von der Seilbelastung ab- 

hangig. Erhóht man unter Verwendung eines Seiles von 
entsprechend gróBerer Tragfahigkeit die Seilbelastung durch
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Vergro8erung des Ladegewichtes der Forderwagen oder 
durch Vermehrung derTragbódenzahl, so kann auch die Zahl 

der Fahrenden innerhalb der90°/o-Grenze entsprechend er- 
hóht werden. Dagegen ist es nicht zulassig, daB z. B. Stein- 

kohlenzechen ihre Seilfahrtgenehmigungen etwa auf der 
rechnerischen Grundlage von Berge- statt Kohlenforderung 
erwirken. In dieser Hinsicht hat das Oberbergamt Dortmund 

gelegentlich derEinfiihrung derZahlbogen fiirSeilfahrungen 
fiir seine Seilstatistik unter dem 24. Januar 1906 folgendes 

bestimmt: »Als Fórderlast ist bei Kubelfórderungen das 
Gewicht der Berge, bei andern Fórderungen aber nicht das 
Gewicht der Berge, sondern das Gewicht der Kohlen oder 
Erze, fiir das die Forderwagen gebaut sind, auch dann 

anzugeben, wenn eine Kohlen- oder Erzfórderung noch 
nicht oder zurzeit nicht stattfindet.«

Infolge der Verkiirzung der Arbeitszeit auf sieben 
Stunden einschlieBlich Ein- und Ausfahrt und der dadurch 

bedingten Notwendigkeit, .die Seilfahrtzeit móglichst wirt
schaftlich einzustellen, sind die Werke im Będarfsfalle 
genótigt, entsprechend zu verfahren.

Bei den Steinkohlengruben scheint die Beachtung der 

90 °/o-Grenze im allgemeinen keine besondere Schwierigkeit 
zu bereiten, wie aus der nachstehenden, die zwólf Haupt- 
schachte eines westfalischen Bergreviers mit durchweg 
groBen Zechen umfassenden Ubersicht hervorgeht. In 

einzelnen Fallen wirkt die Vorschrift jedoch auch recht 

hemmend.
Bei den zwólf Anlagen betragt die Verhaltniszahl der 

Meistbelastung des Fórderkorbes bei der Seilfahrt gegeniiber 

der Produktenfórderung 43,4% und die entsprechende

Nr. S t e i n k o h l e n b e r g b a u E r z b e r g b a u
D u rch sch n ittszah len G ren zzah len

1 Zahl der S c h a c h t a n la g e n ................................................. 12 _ 1>
2 T ie fs te  S e i l f a h r t s o h l e .....................................rd. m 470 284/672 507

3 Z ahl der T r a g b ó d e n ............................................................. in 11 F allen  4, 
in 1 Fali S 4/8 2

4 Z u g e la s se n e  H ó ch stza h l der g le ic h z e it ig  auf
ein em  Fórderkorb  fahren den  P erso n en  . . . 44 33/55 25 (13 +  12)

5 Fiir d ie  S eilfahrt nutzbare O ru n d fiach e fur jed e
fahren de P erso n  bei au frechtem  S teh en  . qm 0,18 0,14/0,245 0 ,192 und 0 ,208

6 G e w ic h t e in es
a) leeren  F ó rd erw a g en s (tara) . . . .  kg 415 325/530 350
b) F ó rd erw a g en in h a ltes  (n e tto ) . . . .  kg 630 550/785 550

7 M eistb e la stu n g  d e s  F órderkorbes bei der
a) P r o d u k t e n fó r d e r u n g .....................................kg 8046 5 5 5 0 /1 0 2 4 0 3600
b) S e i l f a h r t ............................................................. kg 3492 2619/4325 2075

8 V erhaltn iszahl von  7 b : 7 a ........................ ...... . °/0
M eis tb e la stu n g  d e s  F ó rd erse iles  b e i der

43,4 32,4 /66,7  2 57,6
9

a) P r o d u k t e n fó r d e r u n g .....................................kg 18 733,6 13 5 8 0 /2 6 9 5 0 14 465
b) S e i l f a h r t .............................................................kg 14 177,58 9986/20 780 12 940

10 V erhaltn iszah l von  9 b : 9 a ...............................\
V erhaltn iszahl fur d ie  S icherheit d es n eu en  Fórder- 

se ils  bei der P roduktenfórderung

75,7 67,8/88,3 2 89,5
11

a) r e c h n u n g s m a B ig ....................................................... 7,8 6,42/8,74 10,1
b) nach Z erreiB ung der e in zeln en  D rahte . . 8,115 6,86/9,33 10,5

1 Die gróBte von 10 Anlagen. * Diese VerhSltniszahlen sind selbstSndige, von den darfiber stehenden Zahlen unabhSngigc Werte.

Verhaltniszahl bei der Meistbelastung des Fórderseiles 

75,7%. Die Grenzzahlen sind im ersten Falle 32,4/66,7 
und im zweiten 67,8/88,3.

Bei den Erzbergwerken kann dagegen die90%-Grenze 
zu groBen Harten fiihren. In der Ubersicht sind die ent- 

sprechenden Zahlen fur die gróBte und neuzeitlichste 

Schachtanlage eines zehn Seilfahrtschachte mit elf Seil- 
fahrungen besitzenden deutschen Erzbergbauunternehmens 

angegeben. Jene Schachtanlage wird nach vo!ler Inbetrieb- 
nahme eine der gróBten, wenn nicht iiberhaupt die gróBte 

deutsche Erzschachtanlage sein. Wegen des Vergleiches der 
AusmaBe ihrer Fórderkórbe mit denen der Steinkohlen- 
zechen ist diese Feststellung von Belang.

Bei dem Erzschacht stellt sich trotz Verwendung eines 

Seiles von groBem metallischem Querschnitt mit sehr hoher 
Bruchfestigkeit (vgl. Nr. 11 der Ubersicht) die Verhaltniszahl 

der Meistbelastung des Fórderkorbes bei der Seilfahrt gegen- 

iiber der bei der Produktenfórderung auf 57,6 gegeniiber 

vorher 43,4 und die entsprechende Verhaltniszahl bei der 
Meistbelastung des Fórderseiles auf 89,5 gegeniiber vorher

75,7. Hierzu sind die Bruttogewichte der beladenen Fórder- 
wagen in Betracht zu ziehen, die nur 900 kg gegeniiber 

1045 kg betragen. .Bei der yorhandenen groBen Fórder-

wagenzahl und mit Riicksicht auf die mannigfachen auf 

die FórderwagengróBe zugeschnittenen technischen Ein- 

richtungen unter- und iibertage ist aber eine Anderung 

der Fórderwagenabmessungen nicht móglich. AuBerdem 
sprechen die von denen des Steinkohlenbergbaues ab- 

weichenden Betriebsverhaltnisse im Erzbergbau mit.
Obwohl die in Betracht kommenden Seilfahrtverhaltnisse 

des Erzschachtes gegeniiber den Steinkohlenschachten, wie 
sich aus den Vergleichszahlen ergibt, wesentlich einfacher 
liegen, konnte wegen der 90 %-Grenze fiir die beiden gleich 

groBen und gleich hohen Tragbóden des Fórderkorbes fiir 
den Erzschacht nur eine Besetzungmit 13 + 12 = 25 Personen 

genehmigt werden. Die Standflachen je Person betragen 
dabei 0,192 und 0,208 qm gegeniiber durchschnittlich

0,18 und in einem Falle sogar 0,14 qm bei den Kohlen- 

schachten.
Eine solche unterschiedliche Auswirkung der Vorschrift 

beim Steinkohlen- und beim Erzbergbau entbehrt berg- 
polizeilich der Begriindung und ist auch sicherlich nicht be- 

absiohtigt worden. Diese unterschiedliche Wirkung macht 
sich noch scharfer in solchen Fallen geltend, in denen die 
Tragbóden bei der Fórderung nur teilweise ausgenutzt 

werden kónnen, z. B. wenn die GróBe der Tragbóden die
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Aufstellung etwa von rechnerisch l 3/ł Forderwagen, in 
Wirklichkeit aber von nur einem Forderwagen zulaBt.

Anders ais die starre Bestimmung des Erlasses unter a) 
entbehrt mithin die 90 °/o-Vorschrift einer festen, alle Seil- 
fahrungen in derselben Weise treffenden Grundlage. Dazu 

kommt, daB sie gegebenenfalis die Werke veranlafit, die 
Seilbelastung fiir die Fórderung zu vergróBern, um die Seil- 

fahrtzeit móglichst wirtschaftlich ausriutzen zu konnen. 
Weiter erfaBt die Vorschrift in ihrer Auswirkung den Erz
bergbau trotz seiner einfachern Seilfahrt scharfer ais den 

Steinkohlenbergbau, trifft also diese beiden Bergbauzweige 
ungleich. Im ubrigen kann die nur gefuhlsniaBig auf 

90 % festgesetzte Grenze sachlich nicht begrundet werden, 
wozu bemerkt sei, daB sie fruher, und zwar ebenfalls ge- 

ftihlsmafiig, auf 50°/o, also um 80°/o geringer, bemessen 
war. Die Aufhebung dieser Vorschrift erscheint deshalb 
geboten. Dafiir ware die wohl selbstverstandliche Be- 

dingung vorzuschreiben, daB die Meistbelastung des Seiles

bei der Seilfahrt nicht hóher sein darf ais bei der Produkten

fórderung. Alsdann wiirde in den dafiir in Betracht kom- 
menden Fallen die Móglichkeit bestehen, die Belastung des 
Seiles bei der Seilfahrt und der Produktenfórderung gleich- 

maBig zu gestalten, was fahrtechnisch am gunstigsten ist.

Z u s a m m en f a s su n g .

Die Vorschrift, daB die Meistbelastung des Seiles bei der 

Seilfahrt nicht mehr ais 90 °/o seiner Meistbelastung bei der 
Produktenfórderung betragen darf, ist entbehrlich. Da sie 

beim Steinkohlenbergbau der wirtschaftlichen Ausnutzung 
der Tragbóden bisweilen hemmend im Wege steht und 
den Erzbergbau trotz seiner einfachern Seilfahrtverhaltnisse 
erheblich scharfer ais den Steinkohlenbergbau trifft, ist ihre 
Aufhebung ein Gebot der Billigkeit. Dafiir ware lediglich 

zu bestimmen, daB die Meistbelastung des Seiles bei der 
Seilfahrt nicht hóher ais bei der Produktenfórderung 
sein darf.

U M S C  H A U.
E ine Z ech e  d es Rulirbezirks hat se it  e in ig en  M on aten  an 

einer R ó h ren k esselgru p p e m it W an d errosten  e in en  se lb stta tig en  
V erb renn u n gsreg ler der Firma K ow itzk e & C o . in B erlin -S ch ón e-  
berg e in g eb a u t, der, w ie  d ie  B eob ach tu n gen  e r g e b e n  h ab en , 
se in e  A u fgab e ein w an d frei e r fu llt1.

In d en  Z ylin d er a der in  A bb. 1 w ie d e r g e g e b e n e n  Vor- 
richtung tritt aus der H a u p td am p fle itu n g  durch d ie  L e itu n g *  
F rischdam pf e in , der in d em  Z ylinder k on d en siert. E ine auf d as  
K on d en sat a u fg e g o sse n e  Ó lsch ich t schm iert se lb stta tig  den  
sich im o b e m  Z ylinderteil c um e tw a  10 m m  b e w e g e n d e n  
K oiben . M an ste llt  d as G ew ich t d so  e in , daB d ie  B e lastu n g  
des K olbens dem  g ew iin sc h ten  H óchstdam pfdruck  entspricht, 

und sch lieB t d ie im  Z ylin d er e an geo rd -  
n ete S teu eru n g  an d ie  im  K esse lh a u s  
vo rh an d en e D ru ck w a sser le itu n g  /  an. 
D er Z ylin d er g, durch den  d as D ruck- 
w a sse r  strom t, ist zum  A b se tzen  von  
S ch lam m  und so n s tig e n  S ch m u tzteilch en  
fiir d en  Fali un sau b ern  D ru ck w assers  
v o rg e se h e n . In dem  Z y lin d er h b e w e g t  
sich ein  A rb eitsk olb en , der durch die  
R olle  i in V erb in d u n g  m it dem  Rauch- 
sch ieb er , dem  A ntrieb  d e s  W ander- 
ro stes und d er U nterw in d zn fu h r steh t. 
D urch d ie N eb e n ste u e r u n g  k w ird  bei 
S to ch k esse ln  d ie  F euertiir v erriege lt  
od er fr e ig eg eb en . B eim  U m se tz e n  der  
S te u e ru n g  e stróm t d a s geb rau ch te  
D ru ck w asser  durch d ie  L eitung  l ab. 
D a s H e b e lg e s ta n g e  m iibertragt d ie  
B e w e g u n g  d e s  K o lb en s c auf d ie  U m - 
steuerurig e.

W en n  die g e w u n sc h te  D am p fsp an-  
n u n g  n icht erreicht ist, tritt d a s Druck
w a sser  in d en  Z ylin d er g und von  dort 
in  d en  'Z ylinder h und druckt auf den  
darin befind lich en  K oiben , so  daB er sich  
nach unten  b e w e g t . H ierdurch ó ffn en  
sich  der R au ch sch ieb er  und d ie W ind- 
zu fuh ru n g durch d ie  Z u g o rg a n e  von

Verbrennungsreg!er Kowitzke.

Im D a m p fk esse lb etr ieb e  ist e s  b eso n d ers  w ich tig , daB der  
K e sse lz u g , d ie  zu gefiih r te  W in d m en g e  bei U n terw in d feu e-  
rungen und d ie  R o sfg esch w in d ig k e it b ei W anderrosten  den  je- 
w eilig en  B etr ieb sverh a ltn issen  angepaB t w erd en . Bei E rfiillung  
dieser V o ra u sse tzu n g  laBt sich  der D am pfdruck g le ich m afiig  
halten, so  daB d ie  d am pfverbrauchenden  M asch inen , w ie  K om - 
p ressoren , F órd erm asch in en  und D am pfturb inen , w irtschaftlich  
betrieben  w erd en  k on n en . A n d ern fa lls ist e s  b eso n d ers in der  
A bschlackzeit od er  b eim  E in setzen  starkern D am pfverbrauches  
unverm eid lich , daB d er D am pfdruck sinkt und der D am pf-  
verbrauch d er a n g e sc h lo sse n e n  M asch inen  sich vergróB ert.

A bb. 1. V erb renn u n gsreg ler  K ow itzke. 1 vgl. Oliickauf 1922, S. 1073-
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d er R olle  i au s, auB erdem  erhóht sich  d ie  R o stg esch w in d ig k e it. 
S o b a ld  d ie  D a m p fsp a n n u n g  d as H ó ch stm afi iib erschreitet, w ird  
d a s D ru ck w a sser  durch d ie  S teu eru n g  e a b g este llt , der R auch
sc h ie b e r  sch lieB t sich  b is auf d ie  M in d estó fin u n g , d ie  W in d - 
zufuhr w ird  g e d r o s se lt  und d ie  R o stg esch w in d ig k e it  verringert. 
B ei S to c h k esse ln  w ird  durch d a s O ffn en  d er  F euertur b eim  
A b sch lack en , A u fw erfen  und B earbeften  der Feuer d a s D ruck
w a sse r  durch d ie  S te u e ru n g  k a b g este llt  und  der R au ch sch ieb er  
b is auf d ie  M in d estó ffn u n g  g e sc h lo sse n . D ie se  M ąB hahtne  
b eschrankt d ie  E in stróm u n g  von  K altluft in d en  K esse l auf 
das M in d estm afi. B eim  Sch lieB en  der F euertur w ird  d ie  S te u e 
rung k u m g esteu ert, so  daB d ie  R eg lu n g  w ied er  durch d ie  
D a m p fsp an n u n g  erfo lgt.

12 

& 

i
9  10  1 1  12  1  2  3  i  S  0  7  3  i!

A bb. 2. D am pfdruckd iagran im e d e s  B etr ieb es  
o h n e  und m it R egler.

A bb. 2 z e ig t  a u fg e n o m m en e  D am p fd ru ck d iag fam m e d e s  
B etr ieb es o h n e  und m it R egler. S ie  la sse n  o h n e  w e ite r e s  den  
g iin stig e n  EinfluB der R eg lu n g  erk en n en . Z u  b each ten  ist, daB  
der R eg ler  b e i W a n d erro stk esse ln , d ereń  R o ste  m it W ag n er-  
A n trieb en  v erseh en  sin d , auf d ie  R o stg esch w in d ig k e it  n icht 
e in w irk en  kann.

Zur b etr ieb ssich erern  O esta ltu n g  d er E inrich tung w a re  es  
nur w iin sch en sw ert, daB d ie  U b ertra g u n g so rg a n e  dauerhafter  
d u rch g eb ild et w u rd en . In gen ieu r  M . S c h i m p f ,  E ssen .

Der EinfluB bestimmter Kohlenbestandteile 

auf die Backfahigkeit.
T rotz der F ortschritte  auf d em  G e b ie te  d er K ohien- 

fo rsch u n g  hat m an sich  auch  h e u te  n och  m it d er  em pirisch  
erm ittelten  T a tsa c h e  ab zu fin d en , daB e in e  K oh le  gar nicht, 
e in e  a n d ere  m aB ig u n d  e in e  dritte g u t backt und  je w e ils  
e in en  in p h ysik a lisch er  H in sich t d avon  a b h a n g ig en  Koks 
b ild et. W a s d ie se  B ackfahigkeit der K oh le  verursacht und  
w o ra u f s ie  beruht, ist trotz u m fan greich er  V ersu ch e , dereń  
E r g eb n isse  sich  oft w id ersp rech en , nur te i lw e ise  au fgeklari, 
E in b em erk en sw erter  B e itrag  zur L ó su n g  d ie se r  A u fg a b e , der  
sich  auf e in e  fiin fjahrige F orsch u n g sa rb eit gru n d et, ist  von  
B o n e ,  P e a r s o n ,  S i n k i n s o n  und S t o c k i n g s '  ge lie fert  

w o r d e n , d ie zun ach st d ie  b ish er  v o r lieg en d en  E r g eb n isse  
an d erer F orsch er n ach gep riift und dann e ig e n e  W e g e  be- 
schritten  h ab en . E s ist o ft versu ch t w o rd en , d ie  B ackfahigkeit 
d er  K oh le in ein b estim m tes A b h an g igk e itsverh a ltn is zu ihrem  
G eh alt an fluchtigen  B esta n d te ilen  zu  b rin g en , und  in e in er  
R eih e von  F allen  auch g e lu n g e n , e in e  sch e in b are G e se tz -  
m aB igkeit z w isch en  b e id en  fe stzu ste llen , jed o ch  g ib t e s  zu 
v ie le  A u sn ah m en , a is  daB m an d ie  au ftreten d en  Z u fa lligk e iten  
a is R egel betrach ten  k on n te . M an hat b eo b ach te t, daB in  
d en  m eisten  F allen  d ie  B ackfah igkeit von  K oh len  m it e in em  
G eh alt an fluchtigen  B esta n d te ilen  u n ter  15 und uber 4 5 %  
kaum  n och  vorh an d en  ist und b e i K oh len  m it e in em  z w isch en
15 und 3 0  % lieg en d en  G eh a lt ihren  H óh ep u n k t erreicht. 
W ahrend  s ie  b e i m ehr a is 3 0 %  allm ah lich  w ie d e r  nachlaB t, 
ist d ie s e  E rsch ein u n g  in  a b ste ig en d er  R ichtung, d . h. b ei 
K oh len  m it e in em  G eh alt von  w e n ig e r  a is 20  % flu ch tigen  
B esta n d te ilen , n icht fe s tg e ste llt  w o rd en . B ei 1 5 —2 0 %  fliich-

1 Oas W orld  1922, Coking Section, April, S. 16.

lig en  B esta n d te ilen  b eo b a ch te t inan  oft ein  g a n z  p lótzliches  
A u fhóren  d er  B ackfah igk eit; e s  g ib t so w o h l K oh len , beson d ers  
m it 15%  fluchtigen  B e sta n d te ilen , d ie  e in e  auBerordentlich  
h o h e  B ackfahigkeit b esitzen , a is auch  so lc h e  v o n  scheinbar  
d erse lb en  Z u sa m m en se tzu n g , d en en  s ie  gan zlich  feh lt. D ie  
G runde fiir d a s p ló tz lich e  A u fhóren  der B ackfah igkeit an der 
g en a n n ten  G ren ze hat d ie  K oh len ch em ie  n och  n icht aufzu- 
klaren verm och t. V o n  d er  B e z ieh u n g  z w isc h e n  d em  G ehalt 
an flu ch tigen  B esta n d te ilen  und der B ackfah igkeit w eiB  man 
a lso  nur, dafi d ie se  b e i-w e n ig e r  a is 2 0 %  fiiich tig en  B estand
teilen  p lotz lich  aufhóren  kann, w ah ren d  sie  sich  in en fgegen -  
g e se tz te r  R ichtung, und zw ar von  30 % an au fw arts, ganz  
a llm ahlich  verringert,

D ie  B ackfahigkeit der K oh le  w ird oft a is a b h a n g ig  von 
ihrem  G eh a lt an H arzkórpern  a n g e se h e n , so  daB C . A n d e r s o n  
d en  Satz a u fg e ste llt  hat, d ie  in verd iinnter K alilauge lóslichen  
h arzigen  K o h len b esta n d te ile  b e d in g te n  ihre Backfahigkeit. 
B e d s o n  d a g e g e n  halt d ie  in P yrid in  ló slich en  B estandteile  
fur d ie  a u ssc h la g g e b e n d e n . A llerd in g s laBt sich  durch Pyridin- 
extraktion  d ie  B ackfahigkeit d er K oh len  v o llsta n d ig  aufheben , 
jed o ch  ist h ierbei in B etracht zu  z ieh en , dafi d a s Pyridin, 
a b g e se h e n  yon  e in er  L ó su n g  d er H arze , e in e  d ep olym erisieren d e  
W irkung auf d ie  H a rzb estan d teile  d er K oh le  au siib t. C l a r k  
und W h e e l  e r  h ab en  e in en  P yrid in a u szu g  der K oh le  mit 
C hloroform  b eh a n d elt und b eh au p tet, dafi d ie  in  C hloroform  
g e ló s te n  h arzigen  B e sta n d te ile  d e s  P y r id in a u szu g es fiir die 
B ackfahigkeit der K ohle m a B geb en d  se ien . I l l i n g w o r t h  
g ib t an , daB d ie  S ch m elzb ark eit d er K oh le  von  ihrem  G ehalt 
an H arzkórpern a b h a n g e , d ereń  M en g e  m in d este n s  5,5 % 
b etragen  m iis se , um  e in e  B in d u n g  d e s  R iick stan d es zu Koks 
zu  bew irk en . B o n e  ist d er  A nsich t, dafi d ie  H arzbestand
te ile  w o h l zur K ok sb ild u n g  b eitra g en , an und fiir sich  aber 
n icht fiir d ie 'B a c k w ir k u n g  veran tw ortlich  g e m a c h t  w erden  
k ón n en .

U m  d ie  E in flu sse  d er in der K o h le  en th a lten en  harzigen  
B e sta n d te ile  festzu ste llen , se tz ten  B o n e  und  se in e  M itarbeiter  
e in e  A nzah l a u sg ew a h lter  K oh len  v o n  b ek an n ter Backfahigkeit 
d em  EinfluB d er  v ersch ied en sten  L o su n g sm itte l au s. D a  die 
ox y d ieren d en  W irk u n gen  der Luft auf d ie  K oh le  b ękannt sind  
u n d  e in e  O x y d ation  d en  EinfluB der L osu n g sm itte l beein- 
trachtigt h ab en  w iird e, and erte m an  e in e  S oxh letvorrich tu n g  
ab, um  d ie  L ó su n g  unter A b schlu B  m it e in em  indifferenten  
O a s, w o z u  in d ie se m  F alle  S tickstoff g e w a h lt  w u rd e, vor- 
n eh m en  zu k ón n en . Z u  d en  V ersu ch en  w u rd en  u. a. e in e  
D urham - und e in e  B arn sley -K oh le  g e w a h lt , d ie  im  fo lg en d en  
m it D  und B  b e z e ic h n e t  sin d  u n d  von  d en en  d ie  erste  einen  
seh r  harten , d ie  z w e ite  e in en  m ittelh arten  K oks lie ferte . D ie  
K oh len  hatten  fo lg e n d e  Z u sa m m en se tzu n g :

D  B
b e z o g e n  

auf T rock en koh le  

% %
K oh len sto ff . . . .  82 ,73  82,33
W a ssersto ff  . . . .  4 ,76  4,99
S t i c k s t o f f ......................... 1,09 1,50*
S c h w e fe l . . . . .  1,28 0 ,70
S a u e r s to f f1 ......................... 7 ,38  7,72
A sch e  . . . . . .  2 ,76  2 ,76

100,00 100,00 
F lu ch tige  B e sta n d te ile  26 ,30  32,20

1 Ais Rest bestimmt.

B e id e  K ohlen  w u rd en  init A zeto n  und m it B en zo l w ahrend  
ein er  D a u er vo n  7 —13 T a g e n  a u sg e z o g e n , b is d ie  L ósu n gs- 
m ittel k e in e  w e itere  W irkung a u siib ten . A uf T rock en koh le  
b e z o g e n  w u rd en  d ie  in der u nten  fo lg e n d e n , d ie  E r g eb n isse  
v o n  d rei V ersu ch en  v ere in ig en d en  Z ah len ta fe l a n gefiih rten  Er
g e b n is s e  e r z ie lt  T rotz d er A n n ah m e, daB nach d ie se r  B e-

D  B 
b e z o g e n  

au f R ein k oh le
0/ Ol
/ o I o

85,07 84,68
4,90 5 ,13
1,12 1,54
1,32 0,72
7,59 7,93

100,00 100,00
27,00 33,10
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handlung d ie  freien  harzigen  B estan d teile  restlo s entfernt 
seien , hatte d ie  B ackfahigkeit beider K ohlen  in keiner W e ise  
nach gelassen .

Je e in e n e u e  P ro b e  b eid er  K ohlen  w urde dann m it A thyl- 
ather 11 T a g e , darauf mit A thylalkohol 9  T a g e  und sch liefilich  
mit B enzol 15 T a g e  la n g  m it den  eb en fa lls  in der Z ah lentafe l 
enthaltenen  E r g eb n issen  a u sg ez o g en .

Auch nach d ieser  zw e iten , g e w if i ersch óp fen d en  B ehand- 
liing, w e lch e  d ie G eg en w a rt freier harziger B estan d teile  voll- 
standig a u ssch loB , k o n n te  keine B eeintrach tigu ng der Back
fahigkeit n a c h g e w ie se n  w erd en . D ie w eitere  B ehan d lu n g  m it 
Trichlorathylen z e ig te  eb en fa lls  keine, d ie  B eh an d lu n g  m it 
Chloroform  nur e in e  g e r in g e  W irkung, w ie  aus der Z ah len tafe l 
hervorgeht, w o b e i bem erkt se i, daB d ie  Extraktion 3 -5  T a g e  
dauerte.

Versuch 1 

Azeton j Benzol

°/o i %

Athyl-
ather

0/la

Versuch 2

Athyl- i , n s -  
alkonol : uesaiut

X  I X  i  X

Versuch 3 

Chloro
form

X

K ohle D  . 
K ohle B .

2,3S
2,66

3,27
1,86

2,20
2,34

2,43
1,88

2 ,00  i 6,63  
0 ,89  5,11

3,27
5,13

A us d ie se n  V ersu ch en  ergab  sich , daB d ie  B ackfahigkeit 
einer K ohle in der H au p tsach e n icht von  ihrem  G eh alt an 
freien h arzigen  B esta n d te ilen  ab h an g l, dafi s ie  aber bei der  
B ehandlung m it L ó su n gsm itte ln  od er  dereń  D am p fen  vernichtet  
wird, d ie, w ie  Pyridin  od erT etrach loriith an , d ie  K oh len su b stan z  
durch D ep o ly m erisa tio n  und ah n lich e ch em isch e  A bbauvor- 
g a n g e  v o llsta n d ig  verandern.

Bei w eitern  V ersu ch en  w u rd e 1 kg K ohle mit einer aus  
g le ich en  T e ilen  A m yla lkoh ol und Pyridin b esteh en d en  L ósu n g  
im S tickstoffstrom  und bei 1 0 - 6 0  stu n d iger  E rw arm ung b is  
zum S ied en  a u sg e z o g e n . D ie  g em isch te  L ósu n g  hatte g e g e n -  
iiber Pyridin a lle in  k ein e  ch em isch en  A b b au w irk u ngen , b eh ieit  
aber e in e  g u te  E xtrak tionsfah igk eit. D ie  d ab ei m it der K ohle B 
erzielten  E r g eb n isse  en tsp rech en  fo lg en d e m  B ild :

100 Teile roher Pyridinauszug

52,7 Teile Harzauszug A, 
lóslich in Ather

14,9 Teile nichtharzige Be
standteile, in Benzin loslich

47,3 Teile Humusstoffe, unlóslich 
In Ather, teil weise loslich in 

alkohoJischem Kali
- .....(Ul)

37,8 Teile Harzauszug B, 
unlóslich in Benzin

4,5 Teile eines blaBgelben, 
wachsahnlichen .Stoffes, los

lich in Ather

to

26,8 Teile _Remharz C, 
losach in Athylalkohol

( II) '

SchlieBlich z o g  m an d ie  K ohle auch m it Pyridin  allein  aus  
und b eh an d elte  d en  A u szu g  zu n a ch st m it A ther, um  d ie har
z igen  und w a ch sig e n  A n teile  zu en tfernen , und danach  mit 
C hloroform , um  die H u m u ssto ffe  zur L ósu n g  zu bringen . D er  
in C hloroform  ló slich e  H u m u ssto ff se i m it IV, der in C h lo ro 
form u n ló siich e  P yrid in au szu g  m it V b ezeich n et.

Mit d iesen  fiin f in der b eschr ieb en en  W e ise  erhaltenen  
K oh len b estan dteilen  w u rd en  V erk ok u n gsversu ch e in der W eise  
an geste llt , daB m an 9 g  d e s  b ei 9 0 0 °  erzeu g ten  fein  pulveri- 
sierten Koks m it je w e ils  1 g  der g en a n n ten  S toffe  im  A chat- 
m órser i n t i i g  m isch te und d ie se  10% igen  M isch u n g en  im 
T iege l verkokte. D ie  T ieg e lp ro b en  lieferten  fo lg e n d e  E rgeb 
n isse :  m it 1 w u rd e kein Koks erzielt, der R iickstand verb lieb  
ais P u lyer; II lieferte ein  k ok sartiges E rzeu gn is , d e ss e n  H artę  
gepriift w erd en  kon n te; III un tersch ied  sich  nur w e n ig  von  II; 
m it IV w urde ein  gu ter, fe ster  K oks g e w o n n e n  und m it V  
keine B indung erreicht, so  daB nur P ulver h in terblieb . D ie se  
V ersu ch serg eb n isse  liefern ein  g u te s  Bild von  dem  EinfluB  
der e in ze ln en  K oh len b esta n d te ile  auf d ie  B ackfahigkeit. In ein er  
darauf b eru h en d en  Z u sa m m en ste llu n g  h aben  B o n e  und se in e  
M itarbeiter fo lg e n d e  S ch lu B fo lgeru n gen  g e z o g e n :  1. Stark
backende K ohlen k ón n en  m it H arz ló se n d e n  S toffen  a u sg e z o g e n  
w erd en , o h n e  daB s ie  ihre B ackfahigkeit e in b iiB en . 2 . E ine  
P yridin -C hloroform -E xtraktion  a u s K ohle en thalt H arze und  
u b erw iegen d  n ich tharzige B e sta n d te ile  in L ósu n g , letztere  ur- 
sprunglich der Z e llu lo se  en tsta m m en d , o b en  a is  H u m u ssto ffe  
bezeich n et. 3. D ie  au sziehb aren  H a rzb estan d teile  b etragen  
etw a 1 % der K o h len su b stan z und m ó g en  d ie  B ackfahigkeit 
der K ohle b e e in flu sse n , o h n e  jed och  dabei a u ssch la g g eb en d  
zu se in . 4. Bei e in er  b eso n d ern  P yrid in - und P yridin -A m yl- 
alkohol-E xtraktion  d er K ohle kann e in e  R eihe n ichtharziger  
B estandteile  g e w o n n e n  w erd en , d ie  in A ther u n lóslich , d a g eg en  
in C hloroform  lóslich  sind  und dereń  A u sb eu te  b ei stark 
backenden K ohlen  4 % iib erste ig t. 5. B eim  E rhitzen unter  
Luftabschlufi g e h e n  d ie  unter 4 g en a n n ten  n ich th arzigen  B e
stan d te ile  bei 2 7 5 —3 7 5 °  ex o th erm e  R eaktionen  e in , w o b e i  
W asser  g eb ild et w ird , E r sch ein u n gen , d ie  ihre Z e llu lo sea b sta m -  
inung b e w e ise n . 6. D ie  B ackfahigkeit d er  K ohle ist in erster  
Linie ab h a n g ig  von  der G e g en w a rt od er  B ild u n g  in  d er  W arm e  
von n ich tharzigen  B esta n d te ilen , d ie  von  Z e llu lo se  ab stam m en  
und dereń Schtnelzpunkt unter ihrer Z e rsetzu n gstem p eratu r  
liegt. 7. D ie  m ehr k o m p lex e n  S u b sta n zen , d ie , eb en fa lls  der  
Z e llu lo se  en tstam m en d , d ie  H a u p im a sse  der K oh le  b ilden  und  
die sich zersetzen , o h n e  jed och  vorher zu sc h m elzen , haben  
eirien g er in g en  od er  gar k ein en  unm itte lbaren  EinfluB auf d ie  
B ackfahigkeit der K ohle. T li  a u.

W I  R T S C H A
G eschaftsbericht der Sektion 2 der Knappschafts- 

B erufsgenossenschaft fiir das Jahr 1922.

In d em  B ereich e der Sektion  2 der K nappschafts-B erufs- 
g e n o ssen sc h a ft , d er  sich  im  g a n zen  m it dem  n iederrhein isch- 
w estfa lisch en  B ergbaubezirk  deckt, sind  im B erichtsjahre in 
Betrieb g e w e s e n :

289 S te in k oh len gru b en  m it 559 305 versicherten  P erson en
6 E isen ste in g ru b en  „ 349 „ ,»
8 S a lin en  „ 44S „ ,,

73 andere M ineral-
___________g e w in n u n gen  „ 2 8 1 0  „ „
zus. 376 B etr ieb e m it 562 912 versicherten  P erso n en ,

D ie  G e s a m t l o h n s u n i m e  fur d ie  versicherten  P erson en  
betrug 113 407 ,6  M illion en  M g e g e n  12 182 M illion en  Ji im  
Vorjahr. A uf e in en  V ersicherten  en tfie len  durchschnittlich  
179594 Jl (5542 M).

F T L I C H  E  S.
4504 (4991) U n fa lle  w u rd en  e n t s c h a d i g u n g s -  

p f l i c h t i g ,  darunter 1039 (1141)  t ó d l i c h e .
Es ere ign eten  sich 5 (6) M a s s e n u n g l i i c k e ;  a m 3 1 . M a i  

auf Z ech e H e len e  u. A m alie , Schacht A m alie , m it 24 T o ten  
und 35 V erletzten  (K o h le n s ta u b e x p lo s io n ) , am  27. Juli auf 
Z ech e N e u -lser lo h n , Schacht 1, m it 5 T o ten  und 11 V erletzten  
(Z erreiB en e in e s  F ó rd erse iles), am  24. A u g u st auf Z e ch e  ver. 
W eih eim  m it 7  T o ten  und 19 V erletzten  (S tap elb ran d ), am
30. O ktober auf Z ech e B ruchstrafie, S ch ach t 1, m it 7 T o ten  
und 17 V erletzten  (K o h len sta u b ex p lo sio n  in der S ieb ere i), am
23. N o v em b er  auf Z e ch e  S ham rock, Schacht 1/2, m it 10 T oten  
(G rubenbrand).

D ie  Z ahl der S c h  l a g  w e t t e r -  o d e r  K o h l e n s t a u b -  
e x p i o s i o n e n  betrug  6 (22).

D urch S t e i n -  u n d  K o h l e n f a l l  w u rd en  1335 (1427)  
en tsch a d ig u n g sp flich tig e  U n fa lle  veranlaBt, darunter 326 (337)  
tód lich e, d. s . 24 ,42  (23 ,62) "/o . der  G esa m tza h l.



1014 G lu c k a u f Nr. 44

V c n  d e n 4504 en tsch a d ig u n g sp flich tig en  U nfa llen  e re ig n eten  
sich  i ib e r t a g e  875 od er  19,43 %, u n t e r t a g e  3629  od er  80,57 %• 

A u B e r e  V e r a n l a s s u n g e n  
der en tsch a d ig u n g sp flich tig en  U n fa lle .

Tote Yerletzle Zusannuen
auf 1000 auf 1000 au f1000

insges. verslch. insges. versich. insges. versich.
Personen Personen Personen

1, Durch E x p lo sio n 74 0,131 102 0,181 176 0 ,312
2. D urch  g lu h en d e

M eta llm a ssen ,
h eiB e 11. a tzen d e "
F liissig k e iten , gif-
t ig e  G a se  . 39 0,069 31 0,055 70 0,124

3. Durch b e w e g te
M asch in en teile ,
T r a n sm issio n en ,
M otore  . . . . 18 0,032 137 0,243 155 0,275

4. B e im Z u sa m m en -
bruch, E insturz,
H erabfallen  von
G eg en sta n d en .
(S tein - u. K ohlen-
f a l l ) ........................ 375 0,666 1211 2,151 1586 2,817

5. D urch  Sturz von
L e item , T rep pen ,
G alerien , in V er-
tie fu n g en ,B e ck en
u sw ............................ 182 0,323 281 0,499 463 0,822

6. D urch F ah rzeu ge,
B e fórd eru n g  vo n
L asten, b eim  Auf-
und A bladen  . . 322 0 ,5 7 2 1379 2 ,450 1701 3,022

7. S o n st ig e  . . . 29 0 ,052 324 0,576 353 0,628
I n n e r e  U r s a c h e n  der en tsch a d ig u n g sp flich tig en  U n fa lle :

V o n  d en  U n fa llen  w u rd en  v era n la 6 t durch  d ie  G efahr- 
lichkeit d e s  B e tr ieb es an sich  3204  od er  71,14 °/0, durch M an gel  
d e s  B etr ieb es 36  od er  0 ,80  °/0, durch d ie  S ch u ld  d er  Mit- 
arbeiter 129 od er  2 , 8 6 % ,  durch d ie  S ch u ld  der V erletzten  
se lb s t  1135 o d er  25 ,20  %.

A m  S ch lu sse  d e s  Jahres w aren  45 088 R e n t e n  e m p 
f a n g e r  vorh an d en , u. zw . 2 4 2 9 0  V erletzte , 7608 W itw en , 
12841 W a ise n , 349 V erw a n d te  a u fs te ig en d e r  L inie.

W och en tliche

D ie  g esa m ten  U n f a l l e n t s c h a d i g u n g e n  haben  263,6 
M illio n en  (1 9 2 1 :4 8 ,9 6  M illion en  JC) b etragen . In dieser  
S u m m ę sin d  119,4 M illio n en  JC (7 ,76 M illio n e n ,/# )  R e n t e n -  
z u l a g e n  en thalten .

D ie  V e r w a l t u n g s k o s t e n  b ean sp ru ch ten  66,07 M illi
o n en  JC (8,01 M illion en  JC). D avon  en tfie len  auf d ie all- 
g e m e in e n  V erw a ltu n g sk o sten  60 ,2  M illion en  Jl, K osten  der 
U n fa llu n tersu ch u n gen  und F estste llu n g  d er  E ntschad igungen  
4 ,2 M illion en  JC, R ech tsg a n g  929 000  JC, U ńfallverhutungs- 
k o sten  661 000 JC, dazu K osten an te ii der S ek tion  fur d ie Ver- 
su ch sstreck e der K n a p p sch a fts-B eru fsg en o ssen sch a ft in Derne
2,05  M illion en  JC (129 000  dZ).

V o n  d en  V erw a ltu n g sk o sten  en tfa llen  auf e in en  Ver- 
sicherten  117,37 JC (14 ,37  JC), auf 1000 JC L o h n su m m e 0,58 JC 
(0 ,66 JC), auf 100 M U n fa lle n tsc h a d ig u n g  25,06 JC (16,35 JC), 
auf 100 JC d er G e sa m tu m la g e  0 , 5 0  Jl ( 7 , 6 0 ^ ) .

Im g an zen  sind d ie  A u sg a b en  (V erw a ltu n g sk o sten  und 
U n fa lle n tsc h a d ig u n g en ) von  56 ,96 M illion en  J C  in 1921 auf 
329,69  M illion en  Jl, a lso  um  272 ,73  M illion en  J l  od er 479 % 
g e s tie g e n .

D ie  G e s a m t u m l a g e  b etru g  13113,51 M illion en  JC 
g e g e n  105,4 M illio n en  in 1921.

D ie  U m la g e  b etragt b eim  S te in k oh len b ergb au  auf den 
K opf der V ersich erten  in G efa h ren k la sse  A l  7820,93 JC, A 2 
19261 ,49  J f ,  A 3  2 2 5 1 4 ,7 4  J L ,  A  4 31 033,47 A 5  4 0 2 6 3 ,7 7 X  
A uf e in e  v ersich erte  P erso n  b etru g  d ie  U m la g e  in 1922 
23 296 ,00  JC g e g e n  1S9.15 M im  V orjahr. D ie  A u fw en d un gen  
der A r b e i t g e b e r  fiir d ie  Z w eck e  der g e sa m te n  Arbeiterver- 
sich eru n g  in n erh a lb d e sS ek tio n sb ez irk s  (K ranken-, U n fa ll-,ln va-  
liden- und  H in terb lieb en en -V ersich eru n g , ferner A n geste llten -  
versich eru n g  so w ie  k n ap psch aftlich e L e is tu n g en ) m ach ten  aus: 
an B eitragen  fur K ran k en -u n d  P e n s io n sk a sse  3 2 2 9 ,5 M ill io n e n ^  
(216,6  M illion en  JC), an B eitragen  fiir d ie  Invaliden- und Hinter- 
b lieb en en v ersich er u n g  300,8  M illion en  JC ( 6 7 , 1  M illion en  J l ) ,  

an erh ó h tem  U n fa ll-K ran k en geld  auf G rund d e s  § 573 RVO. 
514 000 (309 000 JC), an K osten  d er  U n fa llversich eru n g
13 113,5 M illionen  Jl (105,4  M illio n en  JC), an B eitragen  fiir 
d ie  A n g este llten v ers ic h e ru n g  1983 M illio n en  JC (115 000 */ć), 
zu sa m m en  16 646 M illio n en  M (390 M illio n en  Jl).

A uf e in e  versich erte  P erso n  en tfa llen  29  571,67 Jl g egen  
700 ,42  JC im  V orjahr.

IndeKzahlen1.

Stichtag

K l e i n h a n d e l

Reichsindex 
einschl. Bekleid.

1913 =  1

±
I geg.Vor- 

woche

%

Teuerungszahl 
»Essen* 

einschl. Bekleid,

1913=1
geg^Vor-

woche

°/o

Woche
vom

Teuerungs- 
meBziffer der Ind,- 
und Handelszeit. 
einschl. Bekleid. 
und Kulturausg.

±
geg.Vor- 
woche 

°/o

1913 =  1

G r o B h a n d e l

GroBhandelsindex 
der Industrie- und 

Handelszeitung

±
i geg,Vor- 
| woche

°fo

1913=1

Stichtag

OroBhandelsindex 
des Stat. Reichsarats

1913 =  1

i ,
geg,Vor.

woche
°/o_

GroBhandelsindex 
des Berliner Tagebl.

1913 =  1

±
geg.Vor-

woche

°/o

4,Juli 
11. „
16. „
23. „
30. „

6. A ug. 
13. „ 
20. „ 
27. „ 

3.S ep t. 
10. „ 
17. „
24.

1. Okt. 
8. „ 

15. „ 
22. „ 
29. „

21511  
2 8892  
39336 | 
71476! 

149531 
4 36935  
7 53733  

118 3 4 3 4  
1845261  
5 0 5 1 0 4 6

14 244900 

28 000 000 
40400000 

109100000; 

691900000! 

3044 SOO 000

+  34,31 
+  78,57  
+  36,15  
+  81,70  
+ 1 0 9 ,2 0  
+ 1 9 2 ,2 0  
+  72,50  
+  57,01 
+  55,92  
+ 1 7 3 ,7 3  
+ 1 8 2 ,0 2  
+  96,56  
+  44,29  
+ 1 7 0 ,0 5  
+ 5 3 4 ,1 9  
+ 3 4 0 ,0 6

2 8 9 5 5
4 0 7 1 9
8 0 0 0 3

148148
4 1 7122
7 9 3 9 5 0

1 2 2 5 6 4 4
2 0 5 8 1 4 6
6154707!

16690 S07' 

37872373 

45743443J 

126 121549! 

714 072036: 

2138410660 

12S48034 893

+  40,63  
+  96,48  
+  85,18  
+ 1 8 1 ,5 6  
+  92,98  
+  54,37  
+  67,92  
+ 1 9 9 ,0 4  
+ 1 7 1 ,1 9  
+ 126,91  
+  20,78  
+ 1 7 5 ,7 2  
+ 4 6 6 ,1 7  
+ 1 9 9 ,4 7  
+ 5 0 0 ,8 2

3 0 .6 .
7.7.

14.7.
21.7.
28.7.

4.8.
11.8. 
18.8, 
25.8.

1.9.
8.9.

15.9
22.9

6.7, 
-13 .7 , 
-20 .7 . 
-27.7. 
- 3.8. 
-10.8. 
.-17.8, 
,-24.8, 
.-31.8, 

7.9. 
,-14.9, 
-2 1 .9  
.-28.9

15718
2 0 2 7 9
2 5 9 9 2
38091
7 8 018

176789
4 3 9 9 1 9
7 22427

1 1 8 8 2 6 7
2 2 0 8 3 7 9
7 7 0 4 7 0 6

1S564 556 

329S2431

+  29,02  
+  28,17  
+  46,55  
+ 1 0 4 ,8 2  
+ 1 2 6 ,6 0  
+ 1 4 8 ,8 4  
+  64,22  
+  64,48  
+  85,85  
+ 2 4 8 ,S9  
+ 1 4 0 ,9 5  
+  77,66

3 9 0 6 9
5 0 1 2 8
6 7 990

107182
2 40597
6 79547
9 03147

1372842:
2230762:
5862221
18943 314 

47009773 

48960745

+  28,31 
+  35,63  
+  57,64  
+ 1 2 4 ,4 7  
+  182,44  
+  32,90  
+  52,01 
+  62,49  
+  162,79  
+ 3 2 3 ,1 5  
4-148,15  
+  4,15

3. Juli 
10. „
17. „
24. „ 
31. „

7. Aug, 
14. „ 
21 . „  
28. „ 

4 .S ep t 
11, „
18. „
25. „ 
2.
9.

16.
23.

Okt

3 3 8 2 8  
4 8 644  
5 7 4 7 8  
7 9 442  

183510  
483461  
6 6 3 8 8 0  

1 2 4 6 5 9 8  
1 6 9 5 1 0 9  
2 9 8 1 5 3 2  
11513 231 

36000000 

36200000 

84 500000 

307400000 

1092 S00 000 

14600000000

43,80  
18,16 
38,21 

131,00  
163,45 
37,32  
87,77  
35,98  
75,89  

+  286,15  
+ 212,68 
+  0,56
+  133,43 
+  262,79  
+  255,50  
+ 1 2 3 6 ,0 2

3 8 0 3 0  
4 9 6 6 0  
6 2 4 0 0  
8 9 1 8 9  

2 10847  
615161  
8 4 2 1 0 0  

1 5 0 0 9 8 0  
2281  700  
4 2 2 1 3 1 0

16527000

44897000

46060000

108400000

396400000

+  30,58 
+  25,65 
+  42,93 
+ 136 ,40  
+ 191 ,76  
+  36,89 
+  78,24 
+  52,01 
+  85,01 
+291,51  
+ 171 ,66  
+  2,59 
+ 135 ,40  
+ 265 ,68

1 Fur die letzten beiden Wochen z. T . vor!3ufige Zahlen.
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Deutschlands AuBenhandel in Erzen, Schlacken und Aschen sowie in Erzeugnissen der huttenindustrie im Juli 1923.

E rzeu gn isse J
1922

t

Einfuhr
uli

1923
t

Ja n .—Juli 
1923 

t

A usfuhr
Juli

1922 1923 
t t

J a n .—Juli 
1923 

t

E r z e ,  S c h l a c k e n  u n d  A s c h e n .  
A ntim onerz, -m atte, A r s e n e r z .................................... 185 104 645 2 1 3
Bleierz ..................................................................................... 1 709 444 6 351 — 1 633
Chrom erz, N i c k e l e r z ....................................................... 3 482 1 455 3 550 — — —
Eisen-, M anganerz, G a sr e in ig u n g sm a sse , Schlak- 

ken, A sch en  (auB er M etali- und K n och en asch e),
nicht kupferhaltige K ie sa b b r a n d e ........................ 961 768 144 445 1 882 115 23 585 48 484 264 237

G old-, P latin -, S i l b e r e r z ................................................ _ — 0,5 — _ —
Kupfererz, K upferstein , kupferhaltige K iesab

brande ............................................................................... 16 637 73 18 614 18 2 5 1 2 4 939
Sch w efelk ies (E isen k ies , Pyrit), M arkasit u. a.

S ch w efe lerze  (o h n e  K iesabbrande) . . . . 58 179 20  077 255 052 473 — 935
Z in k e r z ..................................................................................... 6 778 4 021 26 869 1 769 5 609 17 690
W olfram erz, Z innerz (Z in n stein  u. a .), Uran-, 

VitrioI-, M olyb d an - und andere nicht b eso n d ers
- '

g en a n n te  E r z e ............................................................. 1 177 433 4 900 —  ■ — 0,1
M eta llaschen  ( - o x y d e ) ....................................................... 969 403 4 312 554 - 260

H i i t t e n e r z e u g n i s s e .
E isen und  E i s e n l e g i e r u n g e n ....................................

Davon:
Roheisen, Ferromangan usw.......................................

275 054 190918 1 117 973 212 394 131 870 1 108 263

34201 23 836 202356 8710 14771 63 727
Rohluppen usw................................................................... 29911 32375 161477 8848 11114 72551

79 740 62149 321293 38981 6615 138168
Bleche..................................................................................... 11181 19574 95367 21223 9325 120053
Draht..................................................................................... 2807 13 727 43128 13278 5 927 66104
Eisenbahnschienen usw.................................................. 1427S 22232 100 961 36816 1338 56112
Drahtstifte......................................................................... 2 61 212 5294 4381 30 801
Schrot ..................................................................................... 92292 10249 154038 ■2880 39020 235905

A lum inium  und A lu m in iu m leg ieru n gen  . . . 486 563 2 9 1 6 967 604 4 675
Blei und B l e i l e g i e r u n g e n .......................................... 4 614 2 649 20 080 1 963 762 7 533
Zink und Z in k le g ie r u n g e n ........................................... 1 414 4 786 32 193 3 054 1 123 5 760
Zinn und Z in n le g ie r u n g e n .......................................... 595 405 3 732 166 • 15S S59
Nickel und N ic k e l le g ie r u n g e n .................................... 213 80 965 27 24 299
Kupfer und K u p f e r le g ie r u n g e n .............................. 16911 8  582 86 029 8 361 3  749 33 404
W aren, n icht u nter vorb en an n te  fa llend , au s un-

ed len  M eta llen  od er  dereń  L eg ieru ngen  . . 59 9 91 1 183 1 309 9 420

Ruckware. ! Hauptsachlich Ruckware.

Eisen- u. 
Manganerz 

usw. 
Einfi

t

Schwe
felkies
usw.

ihr
t

Eisen und Eisen
legierungen

Einfuhr Ausfuhr 
t t

Kupfer und 
Kupfer- 

legicrungen 
Einfuhr Ausfuhr 

t t

M onats-
durchschnitt

1921 619194 30  466 81 741 203 989 13 889 4  056
1922 1 002 782 72 585 208 368 221 184 18 834 7 225

J a n u a r1923 867 376 78 295 287 647 236 709 18 5S9 5 8 1 5
Februar . 2 6 9 3 8 2 49  063 101 527 209 965 13 679 5 507
M arz . . 1 4 8 1 9 9 33 511 107 205 143 853 1 2 415 5 440
April . . 144 419 21 935 154 288 143 213 1 2 0 1 6 4  206
Mai . . . 100 063 4 962 134 947 135 605 10 748 4  122
Juni . . . 208 230 47 209 141 442 107151 10 000 4  566
Juli . . . 144 445 20  077 190 918 131 870 8 582 3 749

AuBenhandel der Tschechoslowakei in den Jahren 1921 und 1922.

Im letzten  Jahre v erze ich n ete  S te in k oh le  in Ein- und A u s
fuhr w e se n tlic h  n ied rigere  Z ah len  a is 1921; der B ezu g  aus 
dem  A u slan d  erm aB ig te  sich  um  4 4 2 0 0 0  t, g le ich ze itig  g in g  
der V ersand  nach d o r t um  268 000 t zuruck. Erheblich w ar  
auch in fo lg e  d er g er in g en  A ufnah m efah igk eit d e s  d eu tsch en  
M arktes der A u sfa ll in der A usfuhr an B raunkoh le, der fast 
1 M ili. t b etru g . K oks w e is t  in der E infuhr e in e  A b n ah m e  
um 21 500 t und in der A usfuhr e in e  so lc h e  um  46 000 t auf. 
Im A u B en h an d el v o n  E isen  und Stahl fallt d ie  V erd op p lu n g  
d es B e z u g e s  von  R o h e ise n , A lte isen  und H a lb z e u g  auf, auch  
die A usfuhr hierin ( +  7000 t) so w ie  in S tab e isen  ( +  1 3 000  t) 
verzeichn et e in en  Z u w a c h s;  bei den  m eisten  andern Erzeug- 
nissen  sind  d a g e g e n  A u sfa lle  e in getreten .

Einfuhr  
1921 ; 1922  

t t

A usfuhr  
1921 1922 

t t

S t e in k o h le ......................... 953 016 511 288 1 294 313 1 025 960
B raunkohle . . . . 24 216 21 782 4 442 662 3 463 212
K o k s ..................................... 107 893 8 6 3 6 7 299 868 253 884

— — 171 134 142 781
E i s e n e r z ........................ 384 953 152 889 33 084 61 230
M a n g a n e r z ........................ 1 658 638 377 194
R oh eisen , A lte isen , Roh- 

blócke, v o rg ew a lzte  
B lócke, H a lb z e u g . . 97 614 198 834 51 407 58 083

S t a b e i s e n ........................ 6 0 1 4 3 154 36 106 48 851
Sch ien en  und E isen- 

b ah n zeu g  . . . . 3 240 2 190 3 019 3 550
E isen- und S ta iilb lech e 2 3 1 4 2  059 31 413 26  067
S o n stig e  B lechw aren  . 1 291 1 361 11 034 3 991
E isen- und Stahldraht . 2 853 1 964 .9 8 5 941
N a g el, D rahtstifte  

Schrauben . . . . 1 309 645 6 449 3 929
S o n stig e  D rah terzeu g-  

n isse  ............................... 1 838 464 390 202
R ó h r e n .............................. 1 4 4 6 1 727 28 621 27 059
E isenkonstruktionen 616 544 5 849 4 171
F asser aus E isen  oder  

S t a h l ............................... 672 480 763 347
W erk zeu ge . . . . 1 581 1 642 2 457 1 542
A n d ere E r zeu gn isse  aus 

E isen  o d erS ta h l nicht 
b eso n d ers b enannt . 6 2 6 3 20  511
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Steinkohlenf5rderung der wichtigsten Kohlenlander (metr. t).

V er. S taaten  
t

G roB britannien
t

D e u tsc h la n d 1
t

F rankreich2
t

B e lg ien
t

517 0 62211 292  043 732 190 109 440 40  050 886 22  841 590
43 088  518 24  3 3 6 9 7 8 15 842 453 3  337 574 1 903 466

459 3 9 6 8 4 4 165 871 362 136 227 231 37 817 489 21 807 060
38  283 070 13 822 614 11 352 269 3  151 457 1 817 255

417 651 225 253 613 054 129 964 597 42 403 035 21 035 234
34  804 269 21 134 421 10 830 383 3 533 586 1 752 936

53  032 514 24 405 318 4 122 757 1 994 230
45 463 826 22 585 776 2  540 897 1 604 380
51 414 994 25 191 639 2  971 429 1 924 110
45 556 965 22 506  963 2 994 315 1 821 840
50  135 252 23 769 641 3 437 987 1 813 480
49 2 3 6 8 3 0 24  591 763 4 2 8 0 6 1 9 1 969  660

1922

1913
G a n zes  Jahr. , .
M on atsd u rch schn itt 1913

1921
G a n zes  Ja h r........................
M onatsdurchschn itt 1921

1922
G a n zes  Ja h r........................
M onatsdurchschn itt

1923 
Januar . . . .
Februar , . .
M arz . . . .
A pril . . . .
M a i .........................
J u n i ........................

1 1921 und 1922 ohne Saarhezirk, Pf.il/ und ElsaB-Lothringen. 5 1921 und 1922 einschlieBlich Saarbczirk, Pfalz und ElsaB-Lothringen.

Berliner Preisnotierungen fiir Metalle in den ersten neun Monaten 1922 und 1923.

B erich tszeit

H utten zin n

m in d esten s  
99 %

R einn ickel

9 8 - 9 9 %

O riginal-
h iitten-

alum in ium
9 8 - 9 9 %

E lektrolyt-
kupfer

(w ire-bars)  
in M fiir 1 kj

R affinade-
kupfer

99 - 9 9 , 3  %
y

O riginal-  
hiittenrohzink  

im  freien  
Verkehr

Silber  
in Barren

etw a  900 fein

1922*
Januar . . ......................... 130 114 80 57,47

59,85
51,75 21,00 3 600

Februar ..................................... 131 125 85 54,50 21,00 3 725
M a r z ..................................... 165 171 115 79,92 73,50 28,50 4 575
A p r i l ..................................... 196 194 127 88,14 79,75 34,00 5 425
M a i ..................................... 187 185 120 S5,44 11,15 32,00 5 450
J u n i ..................................... 208 200 123 97,19

141,65
85,00 36,75 6 700

J u l i ........................................... 306 280 182 127,50 56,50 10 275
A u g u s t ............................... 730 630 415 324,72 278,00 133,00 19 700
S e p t e m b e r ......................... 1 0 2 0 880 580 463,49 405,00 215,00 32 000

1923
Januar ............................... * A.2 6 1 0 0 4 400 2 894 2 481 2 075 1 250 138 500

. M.3 1 0 1 0 0 6 700 5 140 3 760 3  425 1 725 239 000
Februar ............................... . A. 35 700 23 300 17 202 14 650 11 500 6 1 0 0 800 000

. M. 16 400 10 500 7 631 6 870 5 600 3 000 360 000
M a r z ..................................... A. 22 000 12 500 9 427 8 827 7 300 3 750 450 000

. M. 21 700 11 000 9 348 7 950 6 925 3 400 395 000
A p r i l ..................................... . A. 21 600 11 500 9  384 8 230 - 7 300 3  550 423 000

. M. 21 000 11 500 9 252 8 0 1 4 7 000 3 400 425 000
M a i ..................................... . A. 32  500 18 000 14 470 11 720 9 900 4 400 660 000

. M . 39  500 23 000 19 200 15 390 12 500 5 400 850 000
J u n i ..................................... . A. 68 000 41 000 35 500 24 532 22 500 10 000 1 470 000

. M. 97 000 58 000 79 000 37 150 32 500 13 500 2 025 000
J u l i ..................................... . A. 133 000 86  000 85 000 53 030 46 000 21 000 3 375 000

. . M. 205 000 140 000 75 000 36  000 4 850 000
A u g u st . . . . . . . A. 920  000 600 000 . 330  000 165 000 20  750 000

. M. 2 500 000 1 600 000 1 0 1 8 4 0 0 920 000 470 000 58 500 000
S e p t e m b e r ......................... . A. 9  800 000 6  100 000 6 200  000 3  728 000 3 300 000 1 700 000 227 500 000

,, . . . . . . M. 142 000  000 84  000 000 84 000 000 44 000  000 28 000  000 3 100 0 0 0 0 0 0
i Mitte des Monats. 8 A. =  Anfang. » M. ś= Mitte.

Englischer Kohlen- und Frachtenmarkt.

1. K o h l e n m a r k t ,  (B ó rse  zu N e w c a s t le -o n -T y n e ) . W a h 
rend in fo lg e  der p o litisch en  E r e ig n is se  in der m it d em  26. O k 
tob er a b sch lieB en d en  W o c h e  d ie  N ach frage aus D eu tsch lan d  
sehr sch w a ch  w ar, lie fen  au s andern  L andern  w e iter  reich liche  
N ach fragen  ein , d ie  zu F estig u n g e n  in sam tlich en  B rennstoff- 
so r ten  fiihrten, N eb e n h e r  m ach te  sich  jed och  der am erika- 
n isch e  W ettb ew e rb  w ied eru m  g e lten d  und g e w a n n  in  W e st
ita lien  B o d en . D ie  P re ise  b lieb en  gró B ten te ils  g e g e n  d ie  
V o rw o ch e  unverandert, nur G a sk o h le , z w e ite  S orte, erh oh te  
sich  um  6 d  auf 2 2 /6 —23 s , w o g e g e n  b e so n d e r e  G a sk o h le  um  
6 d  nachgab  und 2 4 —2 4 /6  s n otierte . D ie  A u ftrage fur d a s  
n ach ste  Jahr sin d  z iem lich  u m fangreich  und u m fa ssen  a lle

S orten . U n ter  d en  tnon atlich en  L ieferu n gen  sin d  b eso n d ers  
N o rth u m b erlan d -B u n k erk oh le  zu 2 1 /6 —22  s, D urham -B unker- 
k oh le , z w e ite  S orte , zu 23 s und K ok sk oh le zu 24 s zu  erw ah n en . 
Januar-F ebruar-A uftrage w u rd en  erteilt in b ester  B lyth -K essel- 
k oh le zu 2 4 /6  s  und in k leiner K esse lk o h le  zu  13/6 s. B is zum  
E nde d. J. sind  d ie  K oh len g ru b en  reich lich  m it A uftragen  ver- 
se h e n , d ab ei ist K ok sk oh le  auB erordentlich  knapp. D er  K oks
markt la g  gu t, d ie  ln lan d n ach frage in H o ch o fen k o k s ( 4 5 - 4 7 / 6  s) 
b esser te  sich , G ask ok s ist e tw a s  knapp und b lieb  fest z u 3 9 —41 s.

2. F r a c h t e n m a r k t .  In d er v er flo ssen en  W o c h e  g esta lte te  
sich  d er  Frachtenm arkt an d er N o rd o st-K u ste  seh r  zufrieden- 
ste llen d , w e n n g le ic h  d er M a n g el an au sre ich en d en  V erlade-  
anlageri w eiterh in  S ch w ier ig k e iten  b ot. D a s  H au p tgesch aft
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entw ickelte sich  nach d em  nahen  F estland  und d en  b altischen  
Landern. Fiir H a m b u rg  und W eser  konnten  anfanglich d ie  
Frachtsatze le ich t b eh au p tet w erd en , doch  kam  der M arkt fiir 
D eutsch iand  in fo lg e  der p o litisch en  L age bald zum  E rliegen . 
Der Markt fiir Italien , b eso n d ers  fiir d ie  W estk iiste , b esserte  
sich, und erzie lte  b is zu  9 /6  s, w ah ren d  A b sc h liisse  fur d ie  
adriatischen H afen  zu  10/6 s g eta tig t w urd en . D ie  N ach frage  
fiir d ie K oh len sta tion en  w ar an d er N ord o st-K iiste  schw ach . 
T yn e-H am bu rg  und -R otterdam  w urden  im D urchschnitt m it 
5/3 s n otiert. D ie  M arkttatigkeit in S u d -W a le s  erstreckte sich  
ebenfalls g ró flten te ils  auf d ie  nahen  F estlan dh afen , und von  
hier aus w ar auch der M arkt fiir d ie  K oh len sta tion en  b ed eu tend

E s w u rd en  a n g e le g t  fiir:
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Ju li . . . 

1923:

7/2'/j 3/113/4 7/4 14/6 3/2 3/5 >/4 4/7 </2

Januar. . 10/113/< 5/6 12/3 12/43/4 4 /91/4 4/8 >/4

Februar . 10,93/4 5/3V< 12/2*/j 14/9 5/3 5/53/4

Marz . . 12/2 */2 7/53/4 14 _ 17/1 Va 6/61/2 73/4 8/33/4

April . . 10/10 6/3 13/71/2 5/10>/4 5/81/4 8/‘/2

M a i . . . 113lt 5/8 12 13/11 5/23/4 5/8

Ju n i. . . 10/43A 5/4 ‘/4 10/9 13/7 4/1 1 ^2 5'/4 5/9

J u l i .  . . 9/9V4 5/9 10/11 153/4 5/5 >/4 5/5 ł/s 6/1 '/2

August 8/11V-* 5 10/4>/2 14/8>/2 5/3 5/2 .

Septem ber 9/1 5/113/4 9/93/4 14/1 '/* 5/3 '/4 5/7‘/2

P A  T E N T
G ebrauchsm uster-E intragungen,

bekanntgeraacht lin Patentblatt vora 4. Oktober 1923.

5 b . 855 063. A nton  Burum , K ierberg. V erste llbarer P flu g  
fiir K oh len b agger. 1 3 .8 .2 3 .

5 d. 855 509. H ein rich  R hode, W an n ę (W estf.) . V orrich tung  
zum  L ósch en  v o n  G rubenbranden. 1 4 .1 0 .2 2 .

12 a. 8 5 5 1 0 6 . G . Sauerbrey M aschinenfabrik  A .G ., StaB- 
furt. V orrich tu n g  zum  E rw arm en  und V erdam pfen  s o w ie  
K iihlen von  F lu ssig k e iten , b eso n d ers von  ch em isch en  L augen .
3 0 .6 .2 3 .

21 f. 855 400. O tto  T h ie l, Saarbrucken. E lektrische G ruben- 
sich erh eits lam p e m it G a sa n ze ig er . 1 5 .6 .2 3 .

35 a. 855 529. P aul W o lin y , W eitm ar, Kr. B ochu m . Fang- 
vorrichtung fiir Fórderkórbe. 1 2 .7 .2 3 ,

35 a. 8 5 5 5 8 8 . H a n s O ab riel, H e ilig en w a ld , B ez. Trier. 
B rem sb erg se ilsch ló B ch en . 2 5 .7 .2 3 .

49 a. 855 064. A lfred Rim pler, L eipzig-W ahren . Bohrfutter  
fiir g en au  zen tr isch es Laufen der B ohrer fur alle B oh rm aschin en .
2 9 .6 .2 3 .

4 9 a . 8 5 5 4 5 0 . Carl SchoB ier, S tetternich b .J iilich . Bohr- 
knarre. 1 1 . 10 . 22 .

81 e. 8 5 5 3 3 8 . S ie m e n s-S c h u c k e r tw e r k e G .m .b .H .,S ie m e n s
stadt b. B erlin . A n tr ieb sg eh a u se  fur S ch iittelru tschen . 12 ,1 .23 .

81 e. 8 5 5 3 3 9 . S iem en s-Schu ck ertw erke G .m .b .H .,  S ie m e n s
stadt b. B erlin . Z w e ite ilig e s  A n tr ieb sg eh a u se  fiir Sch iittel
rutschen . 1 2 .1 .2 3 .

81 e. 855 628. A T G  A llg em ein e  T ransp ortan lagen -G ese ll-  
schaft m .b . H ., L eipzig-G roB zschocher. T ranspórte inrichtung  
fiir F ah rzeu ge an H a n g eb a h n en . 2 0 .2 .2 3 .

81 e. 8 5 5 7 5 5 . G ebr. H in selm an n  G . m . b. H ., E ssen . Vor- 
richtung zum  A u fh a n g en  von  Sch iittelru tschen . 1 6 .5 .2 3 .

Patent-A nm eldungen,
die vom 4. Oktober 1923 an zwei Monate lang in der Auslegehalle 

des Reichspatentamtes ausliegen.

5 d , 9. K. 85 218. A rnold  Krantz, G elsenk irch en . A uf 
S ch ien en  ro llen d er  F irstlósch k asten  zur A b rieg e lu n g  von  E x- 
p lo sio n en  im  G ru b en b etr ieb e . 1 3 .3 .2 3 .

lebhafter. D a s La P la ta -G esch aft b esserte  sich  w eiter , d ie  
Sch iffse igner  h ielten  im  a llg em ein e n  d ie  letzten  Satze, D er  
schottisch e Markt w ar lebhafter und verfrachtete hauptsachlich  
nach nord ischen  H afen . C a rd iff-G en u a  notierte  8/11 '/< s, 
Cardiff-Le H avre 6/6 s , w ahrend  C ard iff-A lexandrien  sich  zu  
9/6 s  beh au p tete.

Londoner P reisnotierungen fur N ebenerzeugnisse.

In der W o ch e  en d ig en d  am  
19. Okt. 26. Okt.

Benzol, 9 0 er, N ord en  . . 1 G all.
5

1/4
„ S iiden ł> 1/4 | 1 /3 'h

ł> 1 / 8 - 1 /9
K arbolsaure, roh 60 % 3/4

krist. 40 °/0 » 1/2
S olvcntnaphtha, N ord en fi 1/3

„ S iiden ii 1/3
R ohnaphtha, N ord en  . ii 9

1} / 9 ‘/2

Pech, fob . O stk iiste  . . . . 1 1. t 137/6 137
„ fas. W estk iiste »> 1 1 8 /6 -1 3 0  122/6 — 132/6

82,6

D er M arkt fiir T e e r e r z e u g n i s s e  la g  flau, d as G esch aft  
w ar im a llg em ein e n  sch lep p en d . B en zo l sc h w a ch te  e tw a s  ab, 
doch  konnten  sich  d ie  P re ise  fiir d ic  m eisten  E r zeu gn isse  
behaupten . P ech  w ar ani fe s te s te n  und z o g  leich t an. D ie  
N achfrage w ar zu fr ied en ste llen d .

In s c h w e f e l s a u e r m  A m  m o n i a k  w ar d as A usfuhr- 
gesch aft sehr lebhaft.

E  R  I  C  H  T.
10 a , 16. M . 8 0 0 5 9 . G . W olff jr., L inden  (R uhr). L ósch-  

pfannenausdriickm aschine. 2 3 .1 2 .2 2 .
1 0 a ,2 6 . K. 7 7 2 2 3 . K o h len sch e id u n g s-G ese llsch a ft m .b . H ., 

N urnberg. D reh o fen  zur G e w in n u n g  von  U rteer u .d g l. 16.4.21.
I0 a ,2 6 . L. 5 6 4 9 8 . Karl Prinz zu L ó w en ste in , Berlin . V or- 

richtung zum  S ch w elen  von  K ohlen , Sch iefer  od er  andern  
b itu m en h altigen  S to ffen ; Z u s .z .P a t . 3 7 8 8 0 4 . 3 0 .9 .2 2 .

1 2 e , 2. E. 28 725. E lek trische G a sr e in ig u n g s G . m , b. H ., 
C harlottenburg. V erfahren zum  A b rein igen  der E lektroden  
bei der elek trischen  G a sr e in ig u n g  durch R iitteln . 9 .1 1 .2 2 .

1 2 e ,4 . K .8 4377 . Friedrich K irchenbauer,K arlsruhe (B a d en ). 
Einrichtung zum  B etrieb e von  P u m p en  od er R tihrw erken in 
D ruckfassern  od er A utoklaven . 2 2 .1 2 .2 2 .

4 2 1 ,1 3 . B. 108096 . Dr. O tto  B arsch, C harlottenburg  und  
D r.-ln g . H einrich  Q uiring, E b ersw a ld e . V erfahren und Vor- 
richtung zur A u fsu ch u n g  und V erfo lg u n g  von  E rzgan gen  und  
Erzlagern u n tertage m it H ilfe  der D reh w a g e . 2 3 .1 .2 3 .

78 e, 2. St. 3 6 2 5 2  und 3 6 2 5 6 . Dr. H erm ann  S tau d in ger, 
Zurich. V erfahren  zur In itia lziind u n g v o n  S p ren g sto ffen . 20. 
und 2 1 . 10 . 22. S ch w eiz  2 1 .6 . und 9 .1 0 .2 2 .

87 b, 3. E .2 7009 . E lectro  M agn etic  T o o l C om p an y , C h ik ago . 
Elektrisch a n g etr ieb en es S ch la g w erk zeu g . 19. 8. 21. V . St. 
A m erika 1 6 .6 .1 5 .

D eutsche P atente.
5 b (1). 377988, vo m  6. April 1921. M a s c h i n e n f a b r i k  

R u d o l f  H a u s h e r r  & S ó h n e  G . m . b . H .  i n  S p r o c k h ó v e l .  
Gesteinbohrmaschine mit zwei Umlaiifmotoren.

D ie  K olben  der b eid en  M oto ren , d ie  e in zeln  od er  zu- 
sam m en e in g esch a lte t  w erd en  k ón n en , sin d  auf ein er  gem ein -  
sam en  W elle  b e festig t, d ie  zw isch en  d en  b eid en  K olben  den  
Schneckenantrieb  o . d g l, fiir den  B ohrerhalter tragt. D er Zu- 
fuhrung d e s  D ruckm ittels zu d en  M otoren  kann ein a is  H atid- 
griff a u sg eb ild e tes  Rohr d ien en , in d em  vor jed er  der zu den  
b eid en  M otoren  fuhrenden  A b z w e ig u n g e n  ein  A bsperrventi! 
an geord n et ist. D ie  b e id en  V en tile  k ón n en  so  m it e in er  in 
dem  Rohr verseh ieb b aren  S ta n g e  yerb u n d en  se in , daB sie  
beim  V ersch ieb en  der S ta n g e  n ach ein an der g e ó ffn e t  und g e 
sc h lo ssen  w erden .
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5 c ( 3 ). 378210, vom  28. A u gu st 1919. A n t o n  K n o b l o c h  
i n B u c k o w i t z ,  B e z .  D u x  (B o h m e n ) ,u n d  O t t o  M a n d l  i n  
A u s s i g - P o c k a u .  Schacht- und Erdbohrer. *

D urch d en  B ohrer und d as ihn tragen d e B o h rg esta n g e  
ist e in  V o rb o h rg esta n g e  h indurchgefiihrt, das unm itte lbar o b er 
h alb  d e s  B ohrers od er  u b ertage m it d em  B o h rg e sta n g e  aus- 
riickbar g ek u p p elt ist. D er  B ohrer kann z w e i od er  m ehr  
d u rch b roeh en e, m it der A uB enkante auf e in em  K egelm an tel 
l ie g e n d e  F liige l m it m eiB elartig  g eza h n ten  Stirnflachen  und 
d ach fórm ig  gezah n ter  A uB enflache h a b en ; der V orbohrer  
kann ein  ein fach er M eiB el od er  ein  K reuzm eiB el se in . D er  
B ohrer laBt sich  auch m it S ch n eid m eiB eln  v erseh en , d ie  durch  
F edern nach auB en gedrtickt w erd en .

1 0 a ( 2 6 ) .  377402, vo m  2. Februar 1919. T h y s s e n  & Co.  
A . G .  i n  M i i l h e i m  (R uhr). Trommelentgaser mit schrauben- 
formig verlaufenden Fuhrungsrippen fiir das durchzuselzendeOut.

D ie  F iih ru n gsripp en  d e s  E n tgasers sind hoh l und durch  
achsrecht zu m E n tg a se r  v er la u fen d eR ip p en  in K am m ern  gete ilt.

121( 4) .  377813, vom  16. April 1922. K a l i w e r k e  G r o B -  
h e r z o g  v o n  S a c h s e n  A . G .  u n d  K a r l  H e p k e  i n  D o r n -  
d o r f  (R h ón ). Verfahren zur Verarbeiłung von Hartsalz und 
Sylvin.it.

D er R oh stoff so li m it e in em  m it Sa lzsau re versetzten  
L ó su n g sm itte l (W a sser )  b eh an d elt w erd en .

1 9 a ( 2 4 ) .  377206, vom  28 . O k tob er 1921. E l f r i e d e  
K o h l u s  g e b .  S c h m i t z  u n d  I n g e b o r g  K a t h e  K o h l u s  i n  
P l e t t e n b e r g  (W estf.) . Doppelhakenklemmplatte mit Keil- 
befestigung fiir Grubenschienen.

D er  zum  B e festig en  d er  S ch ien e  in der P latte  d ien en d e  
K eil hat am  Rucken e in en  F iih ru n gssch litz  fiir d en  H aken  der  
P latte  und am  starkern E n d e e in e  sich  von  u n ten  g e g e n  den  
S ch ien en k o p f le g e n d e , a is S tiitze d ien en d e  U m b ie g u n g .

2 0 a ( 1 4 ) .  377293, vom  30. N o v e m b e r  1920. G e s e l l -  
s c h a f t  f u r  F o r d e r a n l a g e n  E r n s t  H e c k e l m . b .  H.  i n  
S a a r b r u c k e n .  Mit Diffenntialgetriebe versehener Antrieb 
fur dauernd in gleicher Richtung umlaufende Zugmittel, z. B. 
fiir Drahtseilbahnen. Z u s. z. Pat. 2 8 0 5 0 7 . L an gste D a u er:
24. S ep te m b er  1928.

D ie  dem  D ifferen tia lgetr ieb e nicht a n g eh ó ren d en  und nicht 
zur A u sg le ic h w ir k u n g  b eitra g en d en  V o rg e leg e r itze l, d ie  in 
d ie  T reibsch eib en zah n rad er d e s  durch d as H au p tp aten t g e -  
sch iitzten  G etr ieb es e in g re ifen , haben  e in en  D u rch m esser  von  
v ersch ied en er  G róB e.

2 6 d  (1). 377226, v o m 2 7 .O k tob er 1920. A u g u s t  H e i n r i c h  
N a B  i n  M u l h e i m  (R uhr). Teerscheider fiir Schwelgase.

D er S ch eid er  hat sch rage n eb en - und u b erein an d er lie g e n d e  
W aschk am m ern , d ie  a b w ech se ln d  am  e n tg e g e n g e se tz te n  Ende  
m itein an d er verb u n d en  sind und dereń  H ó h e  nach d em  obern  
T e il d e s  S ch eid ers hin allm ahlich  abn im m t. D ie  in ein er  
H ó h e n la g e  lie g e n d e n  K am m ern h ab en  e in e  g e m e in sa m e  T eer- 
ab laufrinne.

3 5 a ( 9 ) .377847,v om  1 .April 1922. D e u t s c h e  M a s c h i n e n 
f a b r i k  A .G . in  D u i s b u r g .  Vorrichtung zum Aufschieben 
voń Forderwagen auf Forderschalen.

Ein m it e in em  S tóB el v e r se h e n e s  e n d lo se s  S e il w ird durch  
e in  R eib u n g sg e tr ieb e  h in- und herbfew egt, d as aus z w e i auf 
d er A ch se  der A n tr ieb ssch e ib e  fiir d as S eil b e fe stig te n  Reib- 
kranzen  und e in er  zw isch en  d ie se n  versch ieb b ar a n g eo rd n eten , 
z w a n g la u fig  an g etr ieb en en  R eib ro lle  b esteh t.

4 0 a  (1 ). 377307, vom  16.Januar 1921. S o c i e d a d  M e t a l u r -  
g i c a  C h i l e n a  » C u p r u m *  i n  V a l p a r a i s o  (C h ile ). Verfahren 
zur Vorbereitung von Erzen und Huttenprodukten fur die Metall- 
gewinnung.

D ie  E rze od er  H u tte n e r z e u g n is se  so lle n  m it g er in g en  
M en g en  ( ‘/a — 1 %) von  o x y d ieren d en  M itteln  b eh an d elt w erd en , 
um  s ie  in  e in en  le ich t ló slich en  Z ustand  u berzufuhren. D a 
durch so li erm óg lich t w erd en , auBer d en  u n ed eln  M eta llen  
auch  E d elm eta lle  in  k le in sten  M en g en  zu g e w in n e n . D ie

Erze o . d g l. k onnen  z. B. m it S a lp e te r ló su n g  im  Bade so  b e
h an d elt w erd en , daB sich  d ie L ó su n g  durch A u ssp u len  und 
Filtrieren w ied erg ew in n en  laBt. D ie  S a lp ete r ló su n g  kann auch 
beim  R ósten  der Erze o . d g l. auf d ie se  au fgesp ritzt w erden , 
o d er  d ie  o x y d ieren d en  M ittel k on n en  in D am pfform  oder mit 
W asserd am p fen  in fein  verteiltem  Z u stan d  in d en  Róstraum  
e in gefiih rt w erd en . .

4 0 a ( 4 4 ) .  377376, vom  l . M a r z  1921. M a r t h a  B o r n e -  
m a n n  g e b .  H e n r i c i ,  C a r l  R i c h a r d  B o r n e m a n n  u n d  
E r n s t  B o r n e m a n n  in A a c h e n ,  D r.-Ing. W i l h e l m  G r o B  
u n d  Dr.  E m  i 1 G i i n t h e r  i n  B r e s l a u .  Verfahren zur Ent- 
zinnutig von Weifiblechabfallen.

D ie  auf e in e  b estim m te  G róB e zersch n itten en  B lech e sollen  
so  m it e in em  S a n d stra h lg eb la se  b eh an d elt w erd en , daB die 
U n ter la g e  ihre G esta lt behalt. D a s a b fa llen d e S taubgem isch  
v on  S an d , Z inn  und E isen  so li a lsdann  durch A ufbereitung  
o d er  auf ch em isch em  W e g e  in se in e  B esta n d te ile  zer leg t w erden .

4 0 c (7). 377144, vo m  3. D eze m b er  1922. D r. R u d o l f  
C a r l  i n  W i e n .  Verfahren zur elektrolytischen Scheidung von 
Legierungen des Silbers. Prioritat vom  24. N o v em b er  1922 be
ansprucht.

D ie  L eg ieru n gen  so lle n  in e in em  m ó g lic h st  neutralen  
E lektrolyten , d e sse n  A n ion en  m it d em  Siiber und d en  unedeln  
M etallen  der L eg ieru n g en  leich t ló slich e  S a lze  zu b ilden  ver- 
m ó g e n , a is A n od en  v erw e n d et w erd en . An d er  K athod e findet 
d ab ei e in e  H y d ro x y lio n en b ild u n g  statt, w od u rch  d as O xyd  
d e s  S ilb ers a is k ath od isch er  D ep o la r isa to r  zur W irkung ge- 
bracht und zu m eta llisch em , fein  verte iltem , an der K athode  
n icht h a ften d em  Silber reduziert w ird , w ah ren d  d ie  H yd roxyd e  
der u n ed eln  M eta lle  unverandert b le ib en . D er  E lektrolyt kann 
w ah ren d  der E lek tro lysierun g durch R iihrw erke od er  E inblasen  
von Luft dauernd  in B e w e g u n g  geh a lten  w erd en . A u s d em  sich  
b ei der E lek tró ly se  erg eb en d en  G e m e n g e  von  ed eln  und unedeln  
M eta llen  k on n en  d ie letztern  durch e in e  Saure od er  B ase  
h era u sg e ló st  w erd en .

4 3 a ( 4 2 ) .  377951, vom  9 . Juli 1922. R o b e r t  K a r y  u n d  
W i l h .  N e u m a n n , E c c o - U n t e r n e h m  u n g  f i i r  t e c h n i s c h e n  
B e d a r f G .  m.  b.  H.  i n T e p l i t z - S c h ó n a u  (B ó h m e n ). Marken- 
schlofi, besonders fur kippbare Forderwagen, łiunde u. dgl.

In e in em  auf e in er  S tirnw an d  d e s  F órd erw agen k asten s  
b efestig te n  G e h a u se  sin d  in g er in g e r  E n tfern un g yon ein an der  
z w e i e in an d er g e g e n iib e r lie g e n d e  R iegel um  p arallel zur 
W a g e n a c h se  verlau fen d e B o lzen  drehbar g e la g er t. D ie  D reh- 
b e w e g u n g  der R iegel w ird  beim  K ippen d e s  W a g e n s durch 
ortfe ste  A n sc h la g e  d e s  G eh a u ses  b egren zt und durch G ew ich te  
b efórdert, d ie  auf d en  R iegeln  se itlich  von  ihrer D reh ach se  
a n g eo rd n et sin d . D ie  M arken h a b e n ,a n  b e id en  E nden  Ver- 
b reiteru n gen  und erhalten  dadurch  an ihren Seiten kan ten  
A u ssp aru n gen , in w e lc h e  d ie  R iegel e in greifen . D ie  Ver- 
b reiteru n g am  untern E n d e  d er  M arkę ist d ab ei schm aler  ais 
d ie  E n tfern un g der o b ern  A n sc h la g e  fiir d ie  R ieg e l yon ein 
ander, w ah ren d  d ie  V erbreiterung am  ob ern  E n d e der M arken  
b reiter a is d ie se  E ntfernung ist. In fo lg e d e sse n  k on n en  die  
M arken b ei der L a d este llu n g  d er W a g en  z w isch en  d ie  obern  
A n sc h la g e  und d ie  R iegel g e sc h o b e n  w erd en , b is ihre obere  
V erbreiterung auf d ie  A n sc h la g e  au fsetzt. D a b e i w erd en  die 
M arken durch d ie  in ihre se itlich en  A u ssp a ru n g en  e in greifen d en  
R iegel in V erb in d u n g  m it d en  A n sc h la g en  so  festg eh a lten , 
daB s ie  b ei der L a d este llu n g  d e s  W a g e n s  n ich t au s d em  G e 
h a u se  g e z o g e n  w erd en  k on n en . B eim  K ippen d e s  W a g en s  
um  180° w erd en  d ie  R iegel durch ihre G e w ic h te  so  ged reh t, 
daB s ie  d ie M arkę fre ig eb en  und d ie se  sich  nach  u n ten  aus 
d em  G e h a u se  z ieh en  laBt. D am it d ie  M arkę b eim  K ippen  
d e s  W a g e n s  nicht von  se lb s t  au s d em  G e h a u se  fallt, s in d  an 
d en  R ieg e ln  N a se n  v o r g e se h e n , d ie  in d ie  se itlich en  A u s
sp a ru n g en  d er M arkę greifen  und b ei e in em  auf d ie se n  aus- 
g eu b te n  Z u g  zur E ntfernung der M arkę aus d em  G eh a u se  
a u sw e ic h e n .

81 e  (15). 377 733, vom  8. April 1922. G e b r i i d e r  H i n s e l -  
m a n n i n  E s s e n ,  Aus einer Anzahl Schiisse zusammengeseizte 
Schuttelrutsche.
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E inzelne o d er  sam tlich e S ch iisse  der R utsche sind federnd  
m iteinander verb u n d en . D ie  F edern  der fed ern d en  V erbin- 
dungen k on n en  bei R utschen , d ie auf Druck beansprucht

w erd en , innerhalb  und bei auf Z u g  b ean sp ru ch ten  R utschen  
aufierhalb der V erb in d u n g sa u g en  auf den zur V erb in d u n g der  
S ch iisse  d ien en d en  B olzen  an g eo rd n et se in .

B U C  H E
Zur Besprechung eingegangene Biicher.

(Die Schriftleitung belialt sich eine Besprechung geeigneter Werke vor.)

H i l l e r ,  H ein rich : L aboratorium sbuch fiir d ie T on erde- unii 
A lum in ium industrie . 32  S. m it 5 A bb. H alle  (Saale ), 
W ilhelm  K napp.

K o e p p e i ,  W ilh e lm : D ie  D ev isen a b g a b e . V erordnung iiber  
die A b lie feru n g  au slan d isch er  V e rm ó g en sg e g en sta n d e  vom  
25. A u g u st 1923 n eb st D u rch fiihrun gsb estim in u n gen  vom
30. A u g u st und 11. S ep tem b er 1923. A n h a n g : V erordm m g  
d es R eich sprasid en ten  iiber D ev isen er fa ssu n g  von i 7. S e p 
tem b er 1923 n eb st D u rch fiihrun gsb estim m u n gen . 107 S. 
Berlin, Industrieverlag  S paeth  & Linde.

K o p p e :  S teuerk alen der 1923/1924 (1. S ep tem b er 1923 bis
31. M arz 1924) auf G rund der n eu esten  G ese tzg e b u n g .  
N ach Z a h lta g en  der sam tlich en  S te u e rg ese tze  fiir den

f
raktischen G ebrauch  zu sa m m en g este llt . 31 S. Berlin, 
ndustrieverlag  S p aeth  & L inde.

L e i t n e r ,  Friedrich: Bankbetrieb und B ankgeschafte . 6., neu  
bearb. A ufl. 665 S. Frankfurt (M ain), J. D . Sauerlanders  
Y erlag.

Z  E  I  T S C  M  R  I
(Eine Erklarung der Abkiirzungen ist in Nr. 1 v

Mineralogie und Geologie.

N e u e s  a u s  d e r  K o h l e n p e t r o g r a p h i e .  V on  
P oton ie . B raunkohle. B d .2 2 , 6 .1 0 .2 3 . S. 457/60*. W ert der  
K oh len p etrograph ie. A u gen k o h le . P a ra lle lep ip ed isch e Ab- 
son d eru n g. P yram id en k oh le . M ikroskop ische Struktur d eu tsch er  
Sap rop elk oh len . D u n n sch liffe  von  B raunkohlenbriketten.

O n  t h i c k n e s s  v a r i a t i o n s  i n  t h e  I o w  e r  c o a l  
m e a s u r e s  o f  E a s t  G l a m o r g a n s h i r e  a n d  
M o r i m o u t h s h i r e .  V on  D a v ies und C o x . P r o c .S .W a l. lnst. 
Bd. 38. 2 3 .3 .2 2 .  S. 41/62* . U n tersu ch u n gen  uber d ie U rsachen  
der von  W e ste n  nach O sten  ab n eh m en d en  F lózm achtigkeit, 
dereń W e c h se l durch F a ltu n g sv o rg a n g e  erklart wird.

S o m e  e f f e c t s  o f  i n t r a - c o a l  m e a s u r e  m o v e m e n t s :  
a f u r t h e r  s t u d y  o f  t h i c k n e s s  v a r i a t i o n s  i n  t h e  
l o w e r  c o a l  s e r i e s  o f  E a s t  G l a m o r g a n s h i r e .  P roc. 
S .W al. Inst. Bd. 38. 1 9 .1 .2 3 .  S .6 1 1 /2 2 * . E rganzende U nter
su ch u n gen  iiber d en  EinfluB der G eb irgsfa ltun g  auf d ie F lóz- 
m iichtigkeit.

Bergwesen.

U b e r  K e r n b o h r u n g e n  m i t  R o t a r y a p p a r a t e n .  
V on E lliot. Z . V er. B oh rtech n . Bd. 31. 1 5 .1 0 .2 3 . S. 177/80. 
M itteilung lan gjah riger B etriebserfahrungen  in d en  V erein igten  
Staaten.

E i n l e i t u n g  e i n e r  D i s k u s s i o n  i i b e r  d a s  
a m e r i k a n i s c h e  . R o t a r y  - B o h r s y s t e m .  Von Stein . 
Z .Ver. Bohrtechn. Bd.31. 1 .1 0 .2 3 . S. 161/3. Kennzeichnung 
des Verfahrens und Erórterung seiner Eignung fiir die 

europaische Tiefbohr-Industrle.
D e r  B o h r l o c h n e i g u n g s m e s s e r  d e r  G e s . e l l s c h a f  t 

f u r  n a u t i s c h e  I n s t r u m e n t e .  V on  M artienssen . Z .V er. 
Bohrtechn. B d .3 1 . 1 .1 0 .2 3 . S. 163/8*. B ed eu tu n g  senkrechter  
B ohrlocher b eim  G efrierverfahren . Bauart und V erw en d u n g  
des N e ig u n g sm e sse r s .

U b e r  n e u e r e  S c h u r f m e t h o d e n .  V on  G ręn gg . 
Z .V er. B oh rtech n . B d .3 1 . 1 5 .1 0 .2 3 . S. 173/6*. Kurzer U ber- 
blick iiber d ie  V erfahren  zur E rforschung d es Erdinnern m it 
Hilfe m agn etisch er  und elek trischer S trom e so w ie  von Sch w er-  
kraftm essungen.

P r e s e n t  p r a c t i c e  i n  t h e  d e s i g n  a n d  s i n k i n g  
o f  m i n e  s h a f t s .  V on  Joh n son . E n gg . B d. 116. 2 4 .8 . 23.

S  C  H  A u :
M a r r ,  O tto : D a s T rocknen und d ie  T rockner. A n le itu n gen  

zu E ntw urf, B esch affu n g  und B etrieb  von  T rock nereien  
fiir a lle Z w e ig e  der m ech an isch en  und ch em isch en  In
dustrie, fiir g ew e r b lic h e  und fiir landw irtschaftliche U nter- 
n eh m u n gen . In 4. Aufl. bearb. und erw . von  Karl 
R e y s c h e r .  (O ld en b o u rg s tech n isch e H andbib lio thek , 
Bd. 14.) 538 S. m it 289 A bb. M iin ch en , R. O ld en b o u rg .

V erzeich n is der V orlesu n g en  an der B ergak adem ie zu C laus- 
thal im H arz fiir d as S tud ienjahr 1923/1924. 32 S.

V o g e l , J .  H .: D as A cety len . S ein e  E igen sch aften , se in e  H er
ste llu n g  und V erw en d u n g . U n ter  M itw irkung von  A nton  
L e v y - L u d w i g  u. a. (C h em isch e  T e c h n o lo g ie  in E inzel- 
d arste llu n gen .) 2 ., verm . A ufl. 435 S. m it 180 A bb. 
Leipzig, O tto  Spam er.

Z a r d e n ,  A .: D ie  n ęu en  S te u e rg ese tze  vom  A u gu st 1923 e in 
schlieB lich  der n eu en  D ev isen a b lie feru n g sv ero rd n u n g  vom
25. A u g u st 1923. M it A u sfiih ru n g sb estim m u n g en  und Bei- 
sp ie len . H rsg . im  A uitrage d e s  R eich sfin an zm in ister ium s. 
177 S. Berlin, O tto  Liebm atin.

T E N S C H A U .
tlicht. ' bedeutet Tent- oder Tafelabbiidungen.)

S .250/2*. N eu ere  V erfahren b eim  Sch ach tab teu fen  und Schacht- 
ausbau.

P e r m i s s i b l e  e x p l o s i v e s ,  m i n i n g  e  q u i p m e  n t 
a n d  a p p a r a t u s  a p p r o v e d  p r i o r  t o  J a n u a r y  I,  1923. 
V on H o w ell, ils ley , Parker und F ie ldner. Bureau o f  M ineś. 
T echn. P aper 333. 1923. S . 1/22*. U b ersich t iiber d ie  in  
am erikanischen  G ruben  zu g e la sse n e n  S p ren g sto ffe , Sch lag-  
w etteran zeiger  und R ettungsgerate.

P r o d u c t i o n  o f  e x p l o s i v e s  i n t h e  U n i t e d  S t a t e s  
d u r i n g  t h e  c a l e n d a r  y e a r  1922 w i t h  n o t e s  o n  
m i n e  a c c i d e n t s  d u e  t o  e x p l o s i v e s .  V on  A d am s. 
Bureau o f  M in es. T echn. P aper 340. 1923. S. 1/25. A rt, Er
z eu g u n g  und V erw e n d u n g  vo n  S p ren gsto ffen  fiir d en  G ruben-  
betrieb. U n fa lle  durch S p ren gsto ffe .

D o p p e l a u s l e g e r - G l e i s r u c k m a s c h i n e n .  V on  
T iibben . B raunkohle. B d .2 2 . 2 9 .9 .2 3 .  S. 449 /451* . Bauart 
und A rb e itsw e ise  der V orrichtung, b ei der d ie  b eid en  A u s
leg er  g le ich ze itig  in jeder Fahrtrichtuug zur W irkung g e la n g en .

Z u r  H a l t b a r k e i t  d e r  m i t  T e e r ó l  i m p r a g n i e r t e n  
H o l z m a s t e .  V on  N o w o tn y . Ei.,.M asch. B d .4 1 . 7 .1 0 .2 3 .  
S. 581/2. E rfahrungen  m it den  Ó ltrankungsverfahren  von  
R iitgers-H eise  und Riiping.

S c h a d e n  a n  F ó r d e r s e i l e n .  V on  H erb st. (SchluB .) 
K ohle Erz. 2 4 .9 .2 3 .  S. 290 /5* . L ockere A uB endrahte, V er- 
anderung der S ch lag lan gen , E ntform ungen .

M i n e  r e s c u e  s t a n d a r d s .  Bureau o f M in es. T echn. 
Paper 334. 1923. S, 1/43. B erich te der am erikan ischen  A us- 
sc h iisse  fiir G ru b en rettu n g sw esen . D ie  G erate und ihre 
V erw end u n g . A u sb ild u n g  von  R ettu n gsm an n sch aften . D ie  
p h y sio lo g isch en  V erh a ltn isse  in G ruben .

F l o t a t i o n  o f  o . x i d i z e d  o r e s .  V on H ah n . M in. 
M etallurgy. B d .4 , Sept. 1923. S. 465/6 . M it ein er  V ersu ch s-  
an lage in M urray (U tah ) erzielte  E rg eb n isse .

T r e a t m e n t  o f  a n t h r a c i t e  c o a l  f o r  t h e  m a r k e t .  
V on D a v ies . Proc. S .W a l. Inst. B d .3 8 . 1 8 .1 1 .2 2 . S .5 4 5 /8 2 * . 
G esichtspu n k te fiir e in e  w irtschaftliche A nthrazitkohlenauf- 
bereitung.

D i e  B u c k a u e r  2 0 " - Z w i l l i n g s - B r i k e t t p r e s s e .  V on  
Sim on . B raunkohle. B d .1 2 . 1 3 .1 0 .2 3 . S . 472/4*. A n ord n u n g  
und A rb eitsw eise  d er  P resse , d ie  sich  in zw eijah rigem  B etriebe  
bew ahrt hat.
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K o k s l ó s c h u n g  u n d  K o k s t r a  11 s p o r t .  V on  R odde. 
(F orts.)  O a s W asserfach . B d .6 6 . 6 .1 0 .2 3 .  S. 593/6* . Rech- 
n erisch e D urchfuhrung d er  Z a h len b e isp ie le . (F orts. f.)

D am pfkessel- und M aschinenw esen.
N e w  M a c - S i t n - B a r  b o i l e r  p l a n t  s a v e s  S 1 0 0 0 0 0  

p e r y e a r .  P ow er. Bd. 58. 4 .9 .2 3 .  S. 352 /6* . B esch reib u n g  
ein er  n eu ze itiich en  K esse la n la g e .

B u r n i n g  b o i l e r  o i l .  P o w e r . Bd. 58. 4 .9 .2 3 ., S .367 /9*- 
B esch re ib u n g  versch ied en er  B ren nersy ste in e  fur d ie  Ó lfeu eru n g  
von D am p fk esse ln .

D i e  B B C - H o c h d r u c k t u r b i n e  f u r  D a m p f  v o n  
100 a t u n d  4 5 0 «  C . V o n  N oack . M itte il.V . E l.W erk e . B d .2 2 . 
S ep t. 1923. S, 297 /302* . K en n ze ich en , A r b e itsw e ise  und An- 
w e n d u n g sg e b ie t  der n eu en  Bauart.

A c c u r a t e  r n e t h o d s  o f  a l i g n i n g  s t e a m  t u r b i n e s ;  
t a k i n g  t h e  s a g  o u t  o f  a t i g h t  l i n e .  V on  Barker. 
P o w er . B d .58 . 4 .9 .2 3 . S .3 7 8 /S 0 * . B e sch re ib u n g  e in e s  n eu en  
V erfahrens zum  g en a u en  A usrichten  von  D am pfturb inen .

F l o  11 m a n  n - K o m  p r e s s o  r e n. (SchluB .) T ech n . BI. 
B d .13 . 1 4 .1 0 .2 3 . S .2 9 7 /8 * . S teu eru n g , L e is tu n g sreg lu n g .T ro p f-  
óler, M etallpackung.

1 11 s t a n  d s e t  z u  n g  g e b r o c h e n e r  M a s c h i n e n t e i l e  
n a c h  d e m  e l e k t r i s c h e n ,  a u t o g e n e n  u n d  a 1 u m i  n o  - 
t h e r m i s c h e n  V e r f a h r e  11. V on  W egn er. M asch inenb au . 
Bd. 2. 2 2 .8 .2 3 .  S. 926 /8* . A rb eiten  und A u sfiih ru n gen  von  
R ep aratu rsch w eiB u n gen . V o rte ile  d er  Schw eiB verfahren .

Elektrotechnik.
E in  n e u e r  k o m p e n s i e r t e r  D r e h s t r o m m o t o r .  V on  

H artw agn er. M itteil. V .E 1 .W erke. B d .22 . Sept. 1923. S .3 1 4 /6 * . 
A ufbau , B etrieb , L e istu n g sg ren zen , V orteile.

U b e r s t r o m -  u n d  O b e r s p a n n u n g s s c h u t z ,  i n s -  
b e s o n d e r e  b e i  v e r k u p p e l t e n  N e t z e n .  V on  R achel. 
M ittejl.V . El. W erke. Bd. 22. _Sept. 1923. S. 305 /13* . U rsach en  
von U b ersp a n n u n g en  und U b erstró m u n g en . M ittel zu ihrer 
V erh u tu ng.

H uttenw esen, Chem ische T ech n o log ie , Chem ie und Physik .
O r u n d l a g e n  z u r  B e r e c h n u n g  d e s  K r a f t -  u n d  

A r b e i t s b e d a r f s  b e i  ni  S c h m i e d e n  u n d  W a l z e n .  
V on S ieb e l. S tah l E isen . B d .4 3 . 1 1 .1 0 .2 3 . S. 1295/8*. T h eo r ie  
der U m fo rm u n g  b ild sam er K órper. U n tersu ch u n g  d e s  Stauch- 
v o rg a n g s. A n w e n d u n g  d er  a u fg este llten  T h eo r ie  au f d ie  in 
d er T echnik  geb rau ch lich en  V o rg a n g e  d er  U m form u n g.

U b e r  E i n s a t z h a r t u n g .  V on  G raefe . M asch inenb au . 
B d .2 . 2 2 .8 .2 3 . S .915 /24* . B egriff d e s  Z em en tieru n gsverfah ren s. 
S e in e  A n w en d u n g . U n tersu ch u n g se rg eb n isse . B e isp ie le  aus 
der P raxis.

S o n i e  e  c  o  n o m i e  a s p e c t s  o f  t h e  c h e m i c a l  
c o n s t i t u t i o i i  o f  c o a l .  V o n  lllfn g w o rth . P r o c .S .W a l. Inst. 
Bd. 38. 2 0 .7 .2 2 .  S. 499 /542* . D ie  K oh len b esta n d te ile . H itze- 
b estan d igk eit. EinfluB d er  K o h len zu sa m m e n se tzu n g  auf ihren  
W ert a is B rennstoff.

R e c e n t  d e v e l o p m e n t s  i n  t h e  t e c h n o l o g y  o f  
f u e l s .  V on  Sutcliffe  und E vans. Proc. S . W al. Inst. Bd. 38. 
20. 7. 22. S. 339 /80* . T ieftem p eratu rverk ok u n g. E rzeu gu n g  
rau ch loser B ren n sto ffe  b e i h o h en  T em p eratu ren . A n w en d b ark eit  
d e s  V erfahrens in G a sw erk en  und  K ok ereien . V orte ile  von  
brikettiertem  K oks im  H o ch o fen b etr ieb . R etorten  m it Innen- 
b eh eizu n g . K o sten b erech n u n g .

L o  w  t e m p e r a t u r e  c  a r b o  11 i s  a t i o  11 o f  c o a l .  
V on Lander, B row nlie , D a v ie s , F reem an , G o o d w in , I llin gw orth , 
N ie lse n , R ob erts, S u tc liffe  und E vans. Proc. S . W al. Inst. B d .3 8 .
1 6 .5 .2 2 . S . 119/254*. A u sfu h rlich e A b h a n d lu n g  iiber d ie  E nt
w ick lu n g , d ie  w irtsch aftlich e  B e d e u tu n g  und  d en  h eu tig en  
S tand  der T ieftem p eratu rverk ok u n g.

T h e  F u e l  R e s e a r c h  B o a r d :  L o w - t e m p e r a t u r e  
c a r b o n i s a t i o n .  E n gg . Bd, 116. 1 0 .8 .2 3 .  S. 168/9. Bericht 
iiber d ie  neuern  F o rsch u n g ser g eb n isse  der T iefiem p eratu r- 
yerkokung.

D i e  p h y s i k a l i s c h - c h e m i s c h e  E r f o r s c h u n g  d e s  
R a u c h e s  a i s  G r u n d l a g e  s e i n e r  B e k a m p f u n g  u n d  
V e r w e r t u n g .  V on  K ohlsch iitter. M etali Erz. B d .2 0 . 8 .10 .22 . 
S. 345 /53 . W e se n  und B ild ting  d e s  R auches. P hysikalische  
und ch em isch e  U n tersu ch u n gsverfah ren .

U n t e r s u c h u n g e n  a n  L u f t f i l t e r n .  V on Baer. Z.V. 
d . l .  B d .6 7 . 1 3 .1 0 .2 3 . S. 970/2* . D ie  E rfahrungen bei den 
v ersch ied en en  V erfahren zum  E n tstau b en  der Luft. N eues  
V erfahren . V ersu ch serg e b n isse .

E n t s t a u b u n g  u n d  G a s r e i n i g u n g  d u r c h  
E l e k t r i z i t a L  V on  Z op f. C h em . Z g . Bd. 47. 1 .1 0 .2 3 . 
S. 769/71*. D a s C o ttre ll-M o e ller -V er fa h ren . G asrein igungs- 
a n la g e  der Lurgi A p p arateb au -G esellsch aft in Frankfurt (M ain).

U b e r  d a s  V e r h a l t e n  d e s  K o k s s c h w e f e l s  b e i m  
E  r h i t z e 11 i m  W  a s s e r s t o  f f s  t r o  111 e. V on  LiBner. 
B rennst. C h em . B d .4 . 1 5 .1 0 .2 3 . S . 305 /8* . E r g eb n isse  von 
V ersu ch en  zur E n tsch w e fe lu n g  von  K oks. (F orts. f.)

U b e r  d i e  t h e r m i s c h e  R e d u k t i o n  v o n  P h e n o l e n  
z u B e n z o l  i m  i n n e n  g e s c h  w e f e l t e n  E i s e n  r o h r .  
V on F ischer und Z erbe. B rennst. C h em . Bd. 4. 1 5 .1 0 . 23. 
S. 309 /12 . G le ich e  W irkung von  Z inn und S ch w efe le isen . 
G u n stig e  W irk u n g d e s  S c h w e fe le ise n s  bei der R eduktion von 
P h e n o l zu B en zo l.

D i e  P o l y t h e r m e n  d e r  V i e r s a l z p u n k t e  d e s  
C h l o r k a l i u m f e l d e s  i m  q u i n a r e n  S y s t e m  o z e a n i s c h e r  
S a l z a b l a g e r u n g e n ;  i h r e  t e i l  w e i s e  N a c h  p r u f u n g  
u n d  V e r v o l l s t a n d i g u n g  b i s  z u  T e m p e r a t u r e n  i i be r  
1 0 0 ° . V on  S ero w y . Kali. Bd. 17. 1 .1 0 .2 3 .  S. 2 8 9 /6 * . A us
fuh rlich e M itte ilu n g  d e s  U n tersu ch u n g sv erfa h ren s und der 
erzie lten  E r g eb n isse . (F orts. f.)

T h e  l a w s  o f  h e a t  t r a n s f e r .  (SchluB .) E n gg . Bd. 116.
2 4 .8 .2 3 .  S. 228 /30* . W eitere  U n tersu ch u n g en  iiber d ie  G esetze  
d er W arm eu b ertragu ng.

W irtschaft und Statistik.
D i e  n e u e n  E i s e  n b a h  n t a  r i f e  f u r  K o h l e n .  Von 

H ein z. B raunkohle. B d .2 2 . 2 9 .9 .2 3 .  S . 451 /2 . G egen u b er-  
s te llu n g  der F rachtsatze vor  d em  K riege  und der neuen  
G rundfrachten .

T h e  c o a l  a n d  o i l  r e s o u r c e s  o f  S a c h a l i n e  
I s l a n d .  V on  P urin gton . M in. M eta llu rgy .’ B d .4 . S ep t. 1923. 
S. 453/61 *. G esch ic h tlich es, G eo g ra p h isch es  und W irtschaft- 
lich es von  d er  In sel S a ch a lin , b e so n d e r s  h in sich tlich  der 
K ohlen- und Ó W orkonim en.

V erschiedenes.
D i e  E r m i t t l u n g  d e r  A r b e i t s i n t e n s i t a t  d u r c h  

Z e i t s t u d i e u  s o w i e  d i e  A n w e n d u n g  d e r H ó c h s t -  
p e n s u m i d e e  a u f  d i e  L o h n f o r m  i n  A b r a u m -  u n d  
G r u b e n b e t r i e b e n .  V o n  E hlers. B raunkoh le. B d .22 . 29 .9 .23 . 
S. 445/9. 6 .1 0 .2 3 .  S . 460 /5* . B e d e u tu n g  und E r fassu n g  der 
A rbeitsin ten sita t. V erfahren  und V orte ile  der P ram ienzah lung, 
b e so n d e r s  beim  B raunkohlenbergbau .

B e t r i e b s o r g a n i s a t i o n ,  M ó g l i c h k e i t e n  u n d  
G r e n z e n  d e r  A n w e n d u n g  d e s  T a y l o r s y s t e m s  
u n t e r  b e s o n d e r e r  B e r i i c k s i c h t i g u n g  d e r  K a 1 i - 
i n d u s t r i e .  V o n  Krull. (F orts.)  Kali. B d .17 . 1 .1 0 .2 3 . S . 285/9. 
S te llu n g  und A u fg a b en  der G en era ld irek tion . (F orts. f.)

E r s c h l i e B e n  u n d  O r d  n e n  d e s  . E i s e n h u t t e n -  
s c h r i f t t u m s .  V on  D a e v e s . S tahl E isen . B d .4 3 . 1 1 .1 0 .2 3 .  
S. 1298/1300*. A ufbau und V erw e n d u n g  der Z eitschriften- 
schau . A u sk u n ftei und K arteien. N u tzen  der K arteien und 
z u sa m m en fa ssen d e  B erichte.

P E R S Ó N L I C H E S .

G esto rb en :

am  20. O k tob er in O b ersch reib erh au  der B ergw erksd irektor
a. D . P aul K i n n e .


